


Inncrhalb der Redaktion hat sich seit

geraumerZeitein Geriicht verbreitet, dem

mit rationalen Argumenten nicht beizu-

kommen ist: “immer wenn das Lay Out-

Wochcnende stattfindet, passiert etwas

Entscheidcndes”. So z.B. Tschemobyl,

dieSmrtbahn-Schiisse,OffnungderGren-
26 in Berlin usw. usf.

Gut moglich also, daB wir uns diesmal

in derSituation linden, daB dererste Nord-

Sfid-Krieg ausgebrochen isL DaB sich nach

dcr Entspannung mit dem Osten, die

Militaristen aller Lander mit der »Siid-

option<< wichtig machcn wiirden, war

bercits durch entsprechende AuBcrungen

des NATO—Generalsekret'ars wot-net ab-

zusehcn.

Ganz gleich, ob der Mini-Imperialist

Saddam Hussein oder dcr Maxi-Imperia—

list George Bush letztlich den letzten

vcrhiingnisvollen Zug untemehmen,eska-

licrt haben dcn Konl‘likt beide und beide

scheincn ihn auch notig zu haben. Ahn-

lich wie das NATO-Land Tiirkei, dem

schon die entschcidende Rolle des »Hii-

ters am Bosperus<< davonzuschwimmcn

drohte, was es noch weiter an die euro-

piiischePeripherie gedriingthéitte. So hatte

die Regierung in der Tiirkei am liebsten

gleich das Kriegsrecht verhangt, um —auf

altbekannte Weise — mit inneren Kon-

flikten fertig zu werden. Im Windschatten

des ersten Weltkriegs hat sie ja bekannt-

lich auf diese Weisc bereits das »Arme-

nier-Problem« “geldst”. Zwar hat das

ttirkische Parlament die Entscheidung

abgelehnt, doch vertagt ist nicht aufge-

hoben. Solltc der lrak wegen der ameri-

kanischcn Basen die thrkei angreifen,

tretcn umfassende Notstandsgesctze in

Kraft.

Doch nicht nur das, auch der Para-

graph zur Beistandsverpflichtung der

NATO wfirde automatisch verpflichtend,

auch ffirdie Bundeswehr. Was dies ffirdie

Reduzierungsplane, die Wehrdienstver-

kiirzung oder gar fiirEntmilitarisierungs-

kampagnen fiir katastrophale Auswir-

kungen hatte, kann sich jede/r selbst aus-

malen.

1 Million irakische Soldaten ,800.000

Reservisten und Milizen, (bei 16 Millio—

nen Einwohnom, davon ca.4-5 Millionen

“wehrf‘ahige Manner”—undnach 250.000

Toten im Iran-Krieg —sagen dieseZahlen

genfigcnd fiber die Militardiktatur Iraks

aus) und 250.000 amerikanische, 65.000

saudiarabische, 43.000 der Vereinigten

Arabischen Emirate etc. konnten die

NeubcstimmungwestlicherStrategieund
die “Entschuldungsaktion” eines Milita-

risten mit dem Leben bezahlen.

Grund genug, daB kein Schiff der

Bundesmarinemehr ohnemassiveProtest-

aktionen seinen “Heimathafen” verlaBL

M

Auch dieser Bundesrcgierung paBt es nur

zu‘ gut, die gewachsene “p-olitische Ver-

antwortung"nach der (schonmalvorweg-

genommenen) Wiedervereinigung in

militarische “Verantwortung” umzu-

setzcn.

Die Zeichen fur cincn Krieg sind je-
denfalls dcutlich genug, um das abwar-

tende Schweigen zu beenden. Schon zu

lange und zu ungcstort machen sich un-

sere Herrschenden Gedankcn, wie sic die

noch bestehenden rechtlichen Schranken

des Grundgesetzes bcseitigcn konnten,

um endlich wieder in den GenuB der

“vollen Souveriinitfit” zu kommcn. Zwar

hat die Bundesrepublik mit der “Riickge—
winnung der DDR” gerade ihrcn grollten
Erfolg mitausschlicBlich wirtschaftlicher

Starks erreicht, doch scheint mann im

patriarchalischen Staat diesen “Sieg” so

ganz ohne Waffenglanz nicht recht ge-

nieBen zu konnen.
w

10 Jahre

. Schwarzer Faden-Fest
V

An alle Helferlnnen, besonders an die

vielen aus Karlsruhe unset herzliches

Dankeschon. Wir schatzen, (1218 im Lauf

desTages ungef‘ahr500 Menschen gekom-
men sind, und wir hoffen, daB sich allc so

gutamfisienund angeregtunterhalten (von
Uli Klan (Wuppertal), den Espressos
(Berlin). City Suck$ (Karlsruhe, Ostbcr-

tin, Hamburg) und den Karlsruher Gauk-

lem unterhalten lassen) haben, wie wir.

Mohammedi (derMann ffirs Essen) jeden-
falls war so restlos begeistert von “so

vielen lieben Menschen",dafi ersich gleich
mit ein paar Nummem SF eindeckte, urn

herauszufinden, was die denn so im Kopf
haben.

Aufgmnd des schfinen Wetters nach-

mittags und des weiteren Festablaufs geriet
uns allerdings die Faden-Diskussion zu

kurz. so daB wir an dieser Stella vermut-

lich einige Interessierte enttfiuscht haben.
Gefreut hat uns alierdings, daB sich die

Solidaritat unterden anarchistischen (und

linksradikalen) Zeitschniften immer bes-

ser entwickelt, was die Anwesenheit von

Mitarbeiterlnnen von AFAZ, Banal,

Contraste, Dir-elder Aku‘on und Wildcat

belegt.
Auch finanziell milssen wir niemand

anpumpen, uns abet fur den Gratisdruck

dcr Plakate bei den Karlsruher Drucker-

Innen von der Druckcoaperative extra

bedanken! 6000.-DM haben wir fijr Ge-

tréinke, Essen, Gagen. die Anlage fiir den

Sound etc. ausgegeben und 6000.-DM

kamen fiber Essen, Getranke und ein paar

kleinere Spenden herein.

Vennutlich werden wir nicht wiedcr

10 .Tahre wanen, um ein solches Fest zu

feiem!
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Und was fehlt uns? (Aufler Realltétsslnn:

die libertaren Erben!!)Wir danken allen fiir

die Spenden, auch die zum Fest und sind

weiler so frech, ein unrealistisches Projekt

zum Bedenken zu geben: was dazu fehlt, ist

wie eigentlich immer ausschlieBlichdas Geld.

Ans dem besténdigen Vorwurf nm' fiir ein

eingeschriinktes Ghetto oder gar Minter Aus-

schluB der bffentlichkeit<< zu produzieren,

haben wir uns erklmdigt, was es uns kosten

wiirde, den SF an alle Bahnhofskioslce der

BRD zu bringen (moglich, daB sich die uns

genanntcn Zahlen nach dem AnschluB wiedcr

iindem). Danach mfisslcn wir pro Ausgabe

5000.-DM Vertriebskosten rechnen, also

20.000.-DM fiir das erstc Jahr. da abet cine

Ausgabenutmaximal 6Wochcnverkauftwird,

w‘are einezweimonatliche Erscheinungsweise

angebrachter, also: 30000:. Hinzukiime cine

Steigcmng der Auflage von momentan 3000

auf 10.000 Exemplar-e. Das hieBe erheblich

bohere Druckkosten, wir nchmen mal pau-

schal zusiitzlichc 10.000.- pro Nummcr an.

Um den Preis von zuséitzlichen 90.000.—DM

ware also die >>Cffemlichkeit<< in der Bundes—

republik zu haben — fiir ein Jahr. Ob die Zeit—

schn'ft im zweiten Jahr diese Kosten dcckcn

konnte, miiBtc mensch dann sehen und je

nachdem, den Versuch wiederbeenden. Ohne

libertare Erblnnen ist abet das erste Jahr nicht

zu machcn! Also vergeBt’s schncll wieder:

immcrhin wiBt ihr jetzt, weshalb wir nicht

langst von jedem Bahnhofskiosk unsere

Gummibiirchen lichelnlaSSen!
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’5 fen den ersten

i Stein!
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5' DenWieclervereinigern dieWahlen boyknttieren

Es kommt etwas auf uns zu: Mit dcr doitsch-doitschcn Wahl am 2.Dezcmbcr1'ail3tsich die BED qua Votum

ihrer BfirgcrInncn dcn AnschluB dcr DDR legitimicrcn. Eine Schamgrcnze ist gefallcn, lang erpmbte

parlamcntan'schc Stcllvertrcterpolitik cntmfindigt geradc jcnc, die ihr die Stimme gegeben haben. Die

Ersatzdrogc Nationalismus gaukelt cine scheinbare Schicksalsgemcinschaft vor, in der es nur dcutschc ‘
Konsumcntcn gibt. Damit die Dingc ihren rechten Gang gehcn, diirfen allc amtlichcn Deutschen mitderWahl

dcs gcsamtdcutschcn Parlamcms die Wicdcrvcreinigung abscgnen. Die Vcrwcigcrung dcr Wahl ist das l
cinzigc Mittel, dcm Parlamentansmus und scincn trcibendcn Kraften die chitimation zu entzichcn.

Sclbst an ihrcn cigenen dcmokratischcn Spiclrcgcln gcmcssen, miBachtet diesc Vergehensweise jade

Mijglichkeit cincr Mitbestimmung: Einc Volksabstimmung zur Wiedervcrcinigung stcht nicht cinmal zur {Diskussion. Zwar hfittc dicsc Volksabstimmung den AnschluB der DDR auch nicht verhindem kennen, doch

héittc sic das Potential dcr GcgncrInncn deutlich sichtbar gemacht. J

In dcm groBen Krcis dicscr Mcnschen sind wir sichcr nichtdic einzigen, die diesc Prozcdur nicht so einfach l
fiber sich crgchen lasscn wollen. ‘

Eine Wahlboykottkampagne crschcint uns in diesem Fall dn'ngend notwendig — im Gcgensatz zu andcren ‘
Wahlen, bci denen cine ungfiltige Stimmabgabc auch immer politischcr Ausdruck dcr Ablchnung des

Parlamentarismus war.
‘

Aufmiipfig, krcativ, provokativ,1ustig, spcktakuléir, aufschcnerregcnd, cmsthaft, dezcnu'al und-vielf‘eiltig
sollsic werdcn,diesc Kampagnc.DiesesPapicristeinc erstc KontaktaufnahmemitGruppcn undEinzclpcrsoncn,

von dcncn wir annehmcn, daB sic auch an dicscm Thcma diskutieren.

Was wir uns vorstcllen sind dczentralc Aktivitéiten:
* Austausch mit Gruppen, Zeitungcn, Einzclpersoncn und Organisationen 1

* Eventuell gcmeinsame Aktioncn, wic z.B. ein Plakat, Vcréffcntlichungcn,rcgionale Verans taltungcn,
‘

Jubclaktionen vor und am Wahltag ctc.

Boykotticrt in Haufcn!

Schwarzer Haufen Kb‘ln

Knnlakte:

Andres'Medien
0/0 Stadtrevne

i Maastrichter Str. 49

5000 Kellie-«1



‘VERWEIGERER INDER
NDESREPUBLIK

, »'ZURAKTUELLEN

DISK SSIONUM EINE

ENTMILITARISIERUNG

Mit dem vorliegenden Papier verfolgen

wir das Ziel, allen, die fiber Entmilitari-

sierung nachdenken, ins Gediichtnis zu

rufen, was Tolale Kriegsdienstverwei—

gerung ist.

Wir mochten damit dazu beitragen,

die Diskussionsprozesse in Sachen Mili-

[fir voranzutreiben, die durch die Veran-

dcrungen in Osteuropa in Gang gekom-

men sind.

chte bietet sich Starker als je zuvor

die Chance, das Militfir grundsiitzlich in

Frage zu stellen, konkrete und substan-

tielleEntmilitarisicrungsschmteeinzufor-
dem unddafiirin derOffentlichkeitGehor

zu finden.

Dies ist aber nur durch ein zwar viel-

fziltiges, abet in dergrundséitzlichen SloB-

n'chtung gemeinsames Vergehen der anti-

militan‘stischen Kra'fte moglich.
Deshalb suchen wir fiber diese Klar-

stellung und Erliiuterung unsererPositio-

nen den Kontakt und dieZusammenarbeit
mit anderen Gruppen, die ftir einc Ent-

militarisiemng arbeiten wollen.

GRUNDSATZLICHE
FRAGEN

Seit fiber 15 Jahren wird in der BRD

lotalverweigert, die Wehrpflicht boykot-
tiert. Worum es dabei im wesentlichen

geht, drfickt unsere Plattform aus:

“Unsere Totale Kriegsdienstverwei-

gerung riehtet sich gegen jeden Kriegs—

dienst, das heiBt fiir die Bundesrepublik

gegen alle Dienste, die der Notstandsar—

like] 12a des Gmndgesetzes vorsieht; im

Frieden sind das der Wehrdienst und der

zivileErsatzdiensL

Als Teil der intemationalen Bewe-

gung fiir Entmilitarisierung wenden wir

uns gegen jegliche Armee, gegen den

staatlichen Anspruch auf ein Recht auf

Krieg und gegen alle militéirischen Ztige

der Gesellschaft.

Unsere Verweigerung richtet sich

gegen den Anspruch des Staates, seine

Bfirger als Mittel fiir seine Zwecke zu

gebrauchen, insbesondere gegen jede
Form des Zwangsdienstes und der

Zwangsarbeit.
Mil unserer totalen Kriegsdicnstver—

weigerung setzen wir uns ein fiir eine

freiheilliche,gerechteundmenschenwiir-
dige Gesellschaft.”

Zur Erléiuterung: 1968 wurde gegen

den breiten Protest der AuBerparlamcn-
tarischen Opposition die Notstandsver—

fassung in das Grundgesetz eingeffigt.
Mit dieser Notstandsverfassung erm‘ach-

tigte sich dieBundesrepublik, ffir denFall

des inneren oder fiuBeren “Notstands” die

Menschenreehtsgarantien und die demo—

krau'schen Kontrollen, die die “Freiheit-

lich-Demokratische Grundordnung”aus—
machen, aufzuheben.

Ein zentraler Bestandteil der Not-

standsverfassung ist der Art. 123 GG. Er

umfaBt ein ganzes System von Kriegs—

dienstpflichten, worunter die Allgemeine

Wehrpflicht ffir Mfiinner im Frieden und

Krieg nureine darstellt. Er ermfichtigt die

Bundesrepublik, im Kriegsfall die gesamte

erwachsene und kriegstaugliche Bevel-

kerung zum Leisten von Waffendiensten ,

Sanitfitsdiensten und verschiedenen zivi-

len Hilfsdiensten zu zwingen.
Photo: Theo Heimann
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Dieser Artikel steht somit in der Tra-

dition der umfassenden Kriegs-, Hilfs—
und Notdienstverpflichtungen im Kaiser-
reich und im Nationalsozialismus. Er

ermdglicht es dem Staat, unter modemen

Bedingungen den Menschcneinsatz im

Krieg iiberhaupt noch kalkulieren und

planen zu konnen.

Diese vom Standpunkt des Militars
zemrale Seite der Kriegsvorbereitung ist
bisher von groBen Teilen der Friedensbe-
wegung sysLematisch unterbewertet wor-

den.

Zugleich ist sie ein entscheidender

Ansatzpunkt ffir die Aktion der Totalen

Kriegsdienstverweigerung.
Wenn wir feststellen miissen, daB auch

die anerkannten Wehrdienstverweigerer
im Krieg unbegrenzt dienstpflichtig sind
und vom Standpunkt der Militfirs cine

Zivilschutzarmee von inzwischen fiber
einer Million Mann darstellen, dann kon-
nen wir nicht bei einer Verweigerung des
Wehrdienstes stehenbleiben, sondern
miissen uns der gesamten Wehrpflicht,
dem gesamlen staadichen Anspruch auf

Kriegsdienstleistungen verweigern.
Es wird uns entgegengehalten, der

Zivildienst sei doch garkein Kriegsdienst,
sondem sinnvolle soziale Arbeit.-

Dieser Einwand verwechselt das
Dienstverhaltnis ZivildienstmitderTiitig-
keit,dieder Dienstpflichtige auszufiihren
hat. Was wirverweigem und ablehnen, ist

nicht die Hilfe fiir alte, kranke und be-
hinderte Menschen, sondern das Rechts-
verhaltnis des Zivildienstes. Die'ses
Rechtsverhiiltnis ist dem des Soldaten
getreu nachgebildet. Wie dieser ist der
Zivildienstleistende dienstpflichtig, ge-
horsamspflichtig, meldepflichdg und sei-
ner Rechte auf Leben und ko'rperliche
Unversehrtheit, Freiheit der Person und
politische Betéitigung beraubt.

Dariiberhinaus ist der Zivildienst ent-
gegen der gesetzlichen Verpflichtung
keineswegs arbeitsmarkmolitisch neutral.
Zivildienstleistende werden vielmehr in
Friedenszeiten nachprimardkonomischen
Gesichtspunkten eingesetzt, urn Geld im
sozialen Bereich einzusparcn.

Dies hat sich in den letzten Jahren
deran verschéirft, daB sich die von ihrcn
Arbeitspléitzen verdrangten Fachkr'aifle
endlich dagegen zu wehren beginnen. Die
Selbstorganisarion derZivildienstleisten-
den und teilweise auch schon Gewerk-
schaften stehen dabei auf ihrer Seite.

Unabhangig von der Funktion der
Dienste ist die Allgemeine Wehrpflichlals Zwangsverhallnis der Inbegriff der
Verletzung des Selbstbestimmungsrechts.

Eine Dienstpflicht, die der S taat sugar
gegen Gewissensentscheidungen, gegendefinitive politische Uberzeugungen sei-
ner Biirger abpreBt, verletzt die Men-

schenrechte, die eine freiheitlicheGesell-

schaftsordnung gewahrleisten soll.

Zur Frage der

Kriminalisierung

Totale Kriegsdienstverweigerer werden
in der Bundesrepublik wegen “Fahnen—
flucht” nnd “Dienstflucht” gesucht, an-

geklagt und verurteilt. Dies beweist zu-

nfichst, daB Kriegsdienstverweigerung,
entgegen der oft geiiuBerten Meinung, in
der Bundesrepublik kein Grundrecht,
sondern ein Straftatbestand ist.

Es handelt sich bei unserer Krimina—
lisierung um politische Jusfiz. Zunachst,
indem“Fahnentlucht”und“Dienstflucht”
politische Straftatbestande sind, ahnlich
dem § 129a, da sie nicht dem Schutz der
Biirger vor einem Eingriff in ihre Rechte
dienen.

Vielmehr dienen siedazu, den Gehor-
sam gegem'iber dem staatlichen Anspruch
auf Kriegsdienstleistungen henustellen,
um der Bundesrepublik anBen- und innen-
politisch cine militiirische Option offen-
zuhalten. Und dazu, die politischen Geg-
ner einer solchen Option, die totalen

Kriegsdienstvenveigerer, zu Kriminellen
zu erkldren und sie als solche zu verfolgen
und zu hestrafen.

Daraus folgt. daB wir nicht nur gegen
jede einzelne Verurteilung eines jeden
von uns eintreten, sondem der Bundes-
republikprinzipiell das Recht absprechen,
irgendjemand wegen “Dienst—” oder
“Fahnenflucht” zu verfolgen, auch wenn
er sich nicht auf sein Gewissen bemft.

Dies sollte eigentlich eine Selbstver-
standlichkeit sein in einem Land, das sich
seiner “Freiheitlich—Demokralischen
Grundordnung”riihmt und angesichts der
schlimmen Tradition der Wehrstrafjustiz
in Deutschland (iiber 20.000 Hinrichtun-
gen von Fahnenfliichtigen im 2. Welt-
krieg).

Abernoch inandererHinsicht handelt
es sich bei unsercn Verurteilungen um

politische Justiz. Es ist in der Offentlich-
keit bisweilen der Eindruck entstanden,
die totale Verweigerung des Kriegs-dienstes fiihre zwangslfiufig ins Gel‘ang-nis. Dies enlspricht nicht den Tatsachen.
Viele von uns wurden zu Haftstrafen auf
Bewahrung oder zu Geldstrafen verur-
teilt, einige wurden sogar - zumindest in
erster Instanz -

freigesprochen, andere
VerfahrenwurdenohneBestrafung einge-stellL

Das bedeutet, daB die mit uns befaBten
Richter keineswegs gezwungen sind, uns
zu Get‘angnisstrafen zu veruneilen. Tunsie es dennoch, so handeln sie aus politi-scher Ubeizeugung Oder Opprtunismus.

e einzelne harte Verurtei-
m von uns ein politischer

Darum ist jed
lung von eine
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nisationen und vielen Zivildienstleisten-

den sind seit einiger Zeit Unsicherheiten

und Oricntierungsschwierigkeiten auszu-

machen. Die Widerspriiche zwischen

Kriegsdienstverweigerung und dem damit

verbundenen politischen Anspruch und

dcm Zivildienst riicken zunehmend ins

BewuBtsein der Betroffenen und sind ffir

viele kaum noch tolerierbar.

Es stellt sich nun ftir diejenigen, die in

diesem Bereich politisch arbeiten, die

Frage, was wir in dieser Situation tun

konncn; was wir nun fordem soilen und

wie wir diesen Forderungen Nachdruck

verleihen kinnen.
.

'

Wir totalen Kriegsdienstverwelgerer
sind der Auffassung, daB es falsch und

schéidlich ware, die Situation dahinge-

hend auszuniitzen, zahme und verkehrte

Forderungen wie die nach einem “unab-

héingigen, sozialen Friedensdienst”, einer

Verktirzung der Dienstzeit oder einer

Erweiterung des“ReChtsaufKriegsdienst-
verweigerung” durchzusetzen.

Vielmehr miissen wir zwei radikale

Forderungen aufdieTagesordnung setzen:

dieAbschaffung derBundeswehr und die

StreichungdesArtikels12aGG,unddamit
auch: die Abschaffung der Allgemeinen

WehrpflichL
Eine Armee taugt zu nichts anderem,

als irgendwann mit ihr einen Krieg zu

ffihren. Darum lehnen wir sie prinzipiell
ab. Es ist schlicht irrational und unver-

lretbar, untcr den modernen waffentech-

nischen Bedingungen an der Vorstellung
Cines gerechten Krieges festznhalten.

Darum crteilen wir alien Uberlegun—

gen, die Bundeswehr zu demokratisieren,

defensiv umzuriisten oder sonstwie kos-

metisch zu verschonem, eine klare Absa-

ge.

So wie das 19. Jahrhundert die Skla—

verei abgeschafft hat, muB das 20. Jahr-

hundertderorganisierten Massenvemich-

tung von Menschenleben ein Ende ma’

chen.

Wir ~verstehen nicht, wie irgendein
zivilisierter und denkender Mensch heute

noch an der Idee militfirischerLandesver-

teidigung festhalten kann.

Eine umso krassere Zumutung ist es,

wenn dieBundesrepublik nicht nur an der

Option militiirischerLandesverteidigung

festh'alt, sondern sich auch noch anmaBt,

jeden Mann und irn Emstfall auch jede
Frau dazu zu 2w ingen, bei diesem Kami-

kazeunternehmen dabei zn sein.

Wenn wirdie Abschaffung der Allge—
meinen Wehrpflicht fordem, fordem wir

zunachst nichts weiter als die Achtung
unserer fundamentalen Grundrechte auf

Leben,Selbstbestimmung und Gewissens-

freiheiL

Es ist klar, daB zu dem Zeitpunkt, an

dem die Bundeswehr noch nicht, die All-

gemeineWehrpflichtaberschon beseitigt

ware, es auf unserem Territorium eine

reine Berufsarmee gabe. Dies ruft bei

vielen Sozialdemokratlnnen, Grfinen und

anderen politischen Kriiften die Beftirch-

tung hervor, diese Berufsarmee konne

unsere Demokratie und unseren Rechts-

staat gefahrden.
Dieses Argument unterstellt, die

Wehrpflichtigen hatten die Chance, ihre

Oberen in irgendeiner Weise zu konh‘ol-

lieren. Dies ware zu beweisen.

Die Wehrpflichtigen haben sich noch

in keinem Krieg als demokratische Kon-

trolle bemerkbar gemacht. Seit dem letz-

ten Krieg gibt es zwarin diesem Land eine

parlamentarische Demokratie, aber die

Wehrpflichtigen sind nach wie vor derart

recht- und machtlos,daBnichteinzusehen

ist, wie sie diejenigen, denen sie zu ge-

horchen haben, kontrollieren konnten.

Sie haben im Gegenteil alle Hande

voll zu tun, sich ihrer eigenen Haut zu

erwehren nnd sich die sparlichen Rechte

zu wahren, die ihnen gesetzlich noch

zustehen.

Nicht die Wehrpflichtigen wirken

(demokratisierend) auf die Bundes-

wehr,sondern die Bundeswehr (milita-

risierend)aufdieWehrpfiichtigen, und

damit auf die Gesellschaft.

AuBer der Schulpflicht greift keine

staatliche Dienstpflicht so tief und ele-

mentar in (135 Leben des einzelnen ein,

und zwar gezielt im Moment der ent—

scheidenden Reifungs- und Loslosungs-

prozesse eines jungen Menschen.

Auf der anderen Seite hat die Allge-
meine Wehxpflicht zunéichst zu Masseu-

heeren, sodann zn Massenlu’iegen, zu

Massenvernichtungswaffen und schlieB-

lich zum Massentod gefiihrt; also zu den

schlimmen Kennzeichen des modernen

Kn'eges.

Dariiberhinaus ist zu bedenken, daB die

Bundeswehr schon heute zur Halfte aus

Berufs- und Zeitsoldaten besteht und daB

diese alle Befehls- und Schaltstellen des

Apparats besetzt halten.

Es sind Uberlegungen im Gange, nach

Abschaffung derAllgmeinen Wehrpflicht
zu einer Allgemeinen Dienstpflicht fiir

Manner und Frauen fiberzugehen.
Wir stellen dazu fest, daB auch eine

Allgemeine Dienstpflicht einer freiheit-

lichen Ordnung widerspréiche und das

Recht auf freie Bestimmung fiber die

eigene Zeit und Arbeitslcraft verletzte.

Aus diesem Grunde treten wir auch

fiir eine Beendigung der Zwangsarbeit
von Gefangenen, Behinderten und Sozial-

hilfeempfangem ein.

1m fibrigen entspricht ein Zwang zu

sozialen Diensten nicht der Eigenart so-

zialer Arbeit und sozialen Engagements.

Was ki’mnen wir tun?

Wir glauben, dais ein starkes Anwachsen

derAnzahl totalerKfiegsdienstverweige-
rer eine groBe Chance ware, die Kritik an

WehrpflichtundBundeswehrzuzuspitzen.
Eine massenhafte Verfolgung von

Kriegsdienstverweigercrn erscheint uns

unwahrscheinlich, wie das Beispiel Spa-
nien zeigt.

Spanien ist irn Moment noch das ein—

zige europaische Land, wo einige Tau-

send junge Manner Wehr— und Ersatz-

dienst organisiert und 6ffentlieh verwei-

gem. Die spanische Regierung schreckte

bisher vor einer massiven Kriminalisie-

rung zurtick. Die Griinde galten auch ftir

die bundesdeutsche Regierung: Uberlas-

tung derGerichte,offensichtliche Diskre-

panz zwischen den irn Grundgesetz garan-

tienen Mensd‘henrechten und massenhaf-

ter Verfolgung von Lenten, die nieman-

dem etwas zuleide getan haben, die Erin-

nerung an die faschistische Vergangen-
heit.

Die totale Kriegsdienstverweigenmg
als starke Bewegung konnte mit antimili-

taristischen und pazifistischen Kréften

unter anderem aus Kirchen und Gewerk-

schaften zusammenarbeiten.

Wirsehen hiereine realeChance, durch

Engagement von unten die Politik von

oben zu vereiteln.

Dazu bedarfes viel Aufklfirung, Unter-

sttitzung und Solidaritat. Es gilt,- Bedin-

gungen zu schaffen, die es denjenigen , die

die totale Kriegsdienstverweigerung fur

eine sinnvolle und notwendige Sache

halten, erleichtern, diesen Schritt tatséich-

lich zu tun.

Als das wiiren: Unterstiitzerlnnengrup-
pen vor On; juristische Hilfe durch kom-

petente Anwaltlnnen; finanzielle Hilfe

durch Rechtshilfefonds und fmanzielle



Untersliitzung der éffendichkeitsarbeit;
Hilfe und Beista’nd fiir dic Inhafticrtcn.

Es geht darum, aus der bislang noch

vorwiegend vcreinzelt bcm'cbcnen Ak—

tion cine kollekLive zu machen.

Das ist eincrseits méglich als kollek-

tive Verwcigerung, d.h. als gemeinsamer
Abbruch dcs Dienstes zu einem Zeitpunkt
mit ciner gemeinsameri Erkléirung. Dafiir

gibt es schon Ansétze und Vorliiufer: die

Aktion Zfindsatz 1986, die Hamburger

Kollekrjv-Verweigerungen im Oktober 86

und Man 90, die bundesweite Vcrwei-

gerung Endc Mai 1990.

Andererseits wiire eine kollektive

Unterstiitzung einzelner Verweigerer

denkbar, etwa durch gemeinsames Ge-

w’cihren von Unterschlupf Oder Asyl Oder

durch dff'entliche Aufrufe und Anstiftung

zur totalen Kriegsdienstverwcigcrung.

So kdnme die Lotale Kriegsdienstver—

weigerung aus dem Ghello dcr Vcrcin-

zelung und von dem Image des Begon-

dcrcn befrcil warden.

Eine groBe Bedeurung innerhalb der

Anti-Wehrpflicht—Arbeit messen wir der

KDV-Beratung und ihren Tréigerorganisa—
tioncn bei.

Wir fordem diese auf, in ihrer Bera-

tung das Unrecht dcr Wehrpflicht und die

Stellung des Zivildienstes in der Allgc-
meinen Wehrpflicht dcutlich darzustel-

len.
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Es dfirfcn keine Illusioncn seitens der

Rarsuchenden fiber den Zivildicnst und

scin Verhiiltnis zum Anliegen der Kriegs-
dicnstvcrweigerung genéihrt werden, und

es ist geboten, fiber die [male Kriegs-

dienstvcrweigcrung als klarstc und cin-

deuu'gste Form der Kriegsdienstverwei—

gerung zu informierenJ

Dabei darf die drohende Kriminali-

sicrung keineswegs verharmlost werden.

Umgekehrr sollte man aber auch die pcr-‘
sfinlichen Chancen ,die diescrSchriltbirgt,
nicht verschwcigcn. Es darf schlieBlich

nicht dcr falsche Eindruck entstehen, to-

mle Kriegsdienstverweigerung sci nur

ctwas fiir besonders konstituierte, beson-

ders kéimpferischc ‘Helden’-Naturen. (. . .)

Beseitigung der Allgemeinen
Wehrpflicht —

Abschaffung der Bundeswehr

Im Minclpunkt ciner Bewegung fiir die

Entmilitarisierung miissen unserer Auf—

fassung nach die Forderungen nach Ab-

schaffung der Allgemeinen Wehrpflicht
und der Bundeswehr stehen.

Deshalb haltcn wir Kampagnen, die

sich zielgerichtct eincr der beiden Forde—

rungen annehmen, fiir sinnvol] und wich-

.1g.

EineVerkniipfung halt/an wir fiirniitz—

lich, abet nicht zwingend notwcndig. In

jedem Fall were eine Koordination und

Zusammenarbeitangebracht.
Wir totalen Kriegsdienstverweigerer

setzen den Schwerpunkt unseter Arbeit

aufdie Streichung des Anikels lzaGrund-

geselz und damit die Beseitigung der

Allgemeincn Wehrpflicht und auf die

Bekiimpfung eincr Allgemeinen Dienst-

pflicht.

Jeglichcn Bestrebungen, den Zivil-

dienst zu reformieren, ertcilen wir cine

klare Absagc.
In der Ausweitung dcr totalen Kricgs-

dienstverwcigcrung schcn wir ein geeig-
netes und schlagkréiftiges Mittel zur Bc-

freiung von Wehrpflicht und Militiir.

Wir fordemjedcn Wehrpflichtjgcn auf,

den Kriegsdienst total zu verweigem!

(verabschiedet vom Bundestrefl‘en der totalen

Kriegsdiemtvenveigerervom 27.— 29.04.1990

in Wiesbaden)

Kontald: Koordinationsausschufi toraler

Kriegsa’ienslverweigerer(BRD)
Christian11222

Birkenstrafle 12

1000 Berlin 21

Tel.: 030/3942662

(Obige Stellungnahme is: um eine kurze Pas-

sage zur ”Deutschen Frage” gekfirzt, da sie

zeitlich bereits vam deutschen Einigungspro-

Zey3 fiberholt wurde; sie 1mm als Broschiire

bestellt warden:EinzelexemplaregegenRch/c—

porto (1,-), grbflere Men en aqurg'rage)

'

Bilddng. ohne Herrschaft
‘

“Tent: zer Geschicme'der anarchistischen bédagogik

Auminlt. ninmlellu und kommemien von Ulrich 909mm

Der Sammelband bietet erstma-

lig einen umfassenden Einblick

in die vergessene und verbrann-

te Geschichte der anarchisti-

schen Pédagogik seit zweihun-

dert Jahren. Anhand von zentra-

len Quellentexien werden ihre

Geschichte sowie die Positio—

nen und verschiedenen Begriin-

dungsversuche rekonstruiert.

U.a. werden folgende Autoren

vorgestellt: William Godwin,
Max Stirner, Michael Bakunin,
Peter Kropotkin, Leo N. Tolstoi,
Francisco Ferrer, Leonhard Ab-

bott, Bertrand Russell, Herbert

Read, Walther Borgius, Otto

Riihle, Paul Goodman, George
Dennison, Colin Ward, John

Holt.

Jeder Quellentext wird ausfiihr-

lich biographisch und bibliogra-

phisch kommentier’r. Der Band

lstmiteinerausffihrlichen Einlei-

tung des Herausgebers verse-

hen.

Ulrich Klemm (Hrsg.)

Bildung ohne Herrschaft

Texte zur Geschichte der

anarchistischen Pédagogik
200 Seiten

Subskriptionspreis bis 30.9.90:

DM 28,- (danach 32,—)

Bestellungen an die Veriagsadresse

dipa-Verlag
Nassauer StraBe 1/3

6000 Frankfurt/M. 50

Tel. 069 l58 6910



Der Berliner Héiuserkampf hat

Lummer fiberlebt!

Ubersteht er seine eigene Bfirokratisierung?
. “WWW g»

~



Bislang auBerhalb Berlins wenig beach-

tet, hat sich in Oslberlin eine neue Hau-

serkamplbewegung embliert. Anfangs
euphorisch, bereits im Herbst 1989

schwaIz-rote Fahnen fiber der Schfin-

hauser Allee in Ostberlin, dann vielfach

von Nazis angegriffen, stehl die Szene

jetzt in Gefahr, fiber das notwendige
>>Strukturen schaffen<< unreflektiert »neue

Machtstrukturen<< zu emblieren!

. UberdieerstenProblememilden>>kampf—
erfahrenen<< (’2) Westberlinem ben'chtet

ein Mitarbeiterdes Ostberliner»teIegraph
—unabhiz'ngig undbehfirden-unfieudlich«.
In seinem Bericht, der hoffentlich einiges
Nachdenken auslost, verweist er des 6f—

leren auf vorangegangene Berichte aus

frfiheren Ausgaben; wir haben zwecks

der besseren Information versucht, aus

diesen Berichten entsprechende Passagen
inden neuesten Texteinzumontieren bzw.

anzuhéingen. Der telegraph, (Schlie—

mannstr.22, Berlin - DDR 1058) steht in

bester Umwelibl‘mer und ID—Tradilion,

erscheinl 14-tfigig und ist fiir 34.—DM

jéhrlich zu abonnieren. SF-Red.

Zwischenspiel im Osté'Berlinerr
. Hfiuserrat

, van d.w.,-: .

‘

.

aus: telegraph Nr.13 (6.8.90)

Im siebten Monat befindet er sich, der

Ost-Berliner Hauserrat, Zeit {fir ein

Zwischenresfimee.

Im Januar waren es erst wenige be-

setzte Héiuser, haupts'zichlich in Prenz-

Iauer Berg, denen klar war, daB nur eine

Zusammenarbeit untereinander, die n6-

tige staike Ifosition gegeniiber KWV

(kommunale Wohnungsverwallungen,
Anm. SF) und Magistrat schafft. All-

wochentlich traf Mann/Frau sich, musch-

[e Informationen ans, fiberlegte gemein-
same Aktionen, diskutierte Positionen.

Es war hauptsfichlich als informelles

Gremium gedacht, ohne Entscheidungs-
befugnis,ohne Weisungsrechtgegeniiber
den Hfiusem. Das hatte zwar den Haken,
daB Aktions~ und Verhaltensvorschléige
immererst in die Héuser getragen wurden

und nach doniger Diskussion zun‘ick zum

Beselzerrat kamen, also ein kurzfristiges
Handeln sehr schwer war, aber konnte so

ZenLralrat-Allfiren und eine Verselbstfin-

digung des Besetzerlnnenrates ausge-

schlossen werden. Schon in den Anfan—

gen der Bewegung stieBen Leute aus

Westberlin hinzu, besetzten als Ost-West-

Projekte z.B. die Kastanienallee 85/86,

die Prenzlauer Allee 203/204 oder die

Kopenicker 137. Sie paBten sich schnell

den Verhiiltnissen des Ostens an und

versuchten in diesen Besonderheilen klar

zu kommen.

Dann kamen die ersten reinen West-

besetzungen, z.B. Adalbenstrasse.

Auch hier erfolgte eine Annfiherung

andieOstberlinerlnnenvorsichtig und

weitgehend solidarisch. In dieserZeit

wurde immcr klarer, daB die meisten

Hauser mit ihren individuellen Ver-

handlungen nicht vorankamen.

(Einschub aus telegraph, NrJO):

Mann/Frau beschloB,koordiniert fiber

den Besetzerlnnenrat, der B firokraten-

clique aufden Leibzu n‘icken. Zusam—

men mit der Vereinigten Linken ge-

lang es fiber den Runden Tisch Berlin,

einen gemeinsamen Verhandlungs-
termin im Roten Rathaus mit Magi—

strat, Polizei, Rfiten und KWVen der

Sladtbezirke zu erwirken.

Am 25. April um 17 Uhr fanden sich

dann auch Hausbesetzerlnnen, Verei-

nigte Linke, Polizeichefs der S Iadtbe—

zirke und Biirokraten der Stadt und

der Sladtbezirkeein.1edoch was da an

Biirostrategen rumsaB! Vertreter von

Vertretem, Personcn ohne jede Kom-

petenz. .. DieKWV-Stellvemetervon

Mine und Friedrichshain bekundeten

Verhandlungs- und Vertragsbereit-
schafL Nur Hauser, die bereits auf

dem Bebauungsplan 1990 stdnden,

konmen keinesfails mit Veméigen
rechnen. Man wiirde dort in jedem
Fall eine >>Enlsetzung<< vomehmen.

(Es folgten weitere ergebnisloseTref—
fen, ohne besondere Vorkommnisse,

auBerz) Unangenehm fiel auf, daB die

Verlreterin der Vereinigten Linken

dem Besetzerlnnenrat riet, keine

Neubesetzungen zuzulassen bzw.

Neubesetzer zum Verlassen dcr Héiu—

ser zu veranlassen, da sonst die Ver-

handlungen erschwert wiirden.. . . .Als

sich alle am 9. Mai wiedertrafen

meinte der VerLreLer von Prenzlauer

Berg, zust‘zindig fiir Rekonstruktion

und Instandsetzung, es gebe im Rat

und KWV S timmen, den Besetzem in

Prenzlauer Berg keine Vertrfige zu

geben, ehestens konne man sich auf

ein Duldungsverhéilmis ffir einzelne

Héiuser einlassen . .. Dies alles reichte

dann den Besetzerlnnen. Einen Tag

sp'éter wurde gemeinsarn besetzt. Und

zwar der Rat des Sladtbezirks Prenz-

lauerBerg,AbteilungWohnungspoli-
Lik. Damit gelang es immerhin den

Stadtbezirksbiirgermeisler und den

stellvertretenden Chef der KWV und

Bauchefhcrbeizurufen. .. In den nach-

sten TagenbmchtendanndieBeseLzer—
Innen dieRiitederStadtbezirke Fried-

richshain und Mine mil Besetzungen
auf Trab.

Die néchste Verhandlungsrunde fand

nicht im Roten Ratheus statt, sender-n

im Haus der Demokratie, weil die

Herren Rate das Geriicht erreicht hat-

te, daB die Besetzer im Falle mangel-
haften Beratungstempos eine Be-

selzung des Roten Rathauses planten.
Es war diesmal eine erstaunlich voll-

zfihlige Versammlung. Nur die Herr-

schaften aus Friedrichshain waren

scheinbar wieder alle hank. Der neu

hinzugekommene»Mitfler«,ein Stadi-

ratfiirWohnungspolitik,erl§utenedas

Konzept Duldungsvertrag, Siche-

mngsverirag, Muster-Numungsver-

Lrag. Alle bek'amen mindestens einen

Duldungsvertrag. Dieser fiir Hfiuser,

die fiir BaumaBnahmen vorgesehen

sind, Oder zur >>planmfifligen Instand-

setzung«. Vertr‘agewiirdenjedoch nur

mit >>juris£ischen Personem: unter~

zeichnet, also Vereinen, angemeldeten
Vereinen, Genossenschaften etc. Fur

Hauser, die noch keine dieser Orga-
nisationen gegn’indet maiden, wurde

eine einseitigeErkléirung zur voriiber-

gehenden Duldung angeboten. An-

schlieBend wurde erléuten, WCI‘ fiir

welchen Vemag vorgesehen ist

DieBesetzerlnnen bleiben dabei: Ver-

Lriige fiir alle. Duldungsvemiige
werden abgelehnt, da es sich hierbei

sowieso nur um Verschleppungs-
manover handle. (31.5.90)

Ende Februar/Anfang Mfirz kam dann als

Problem der immer Starker werdenden

Bedrohungen der Héiuser durch Faschos

undFuBball-Hooligans dazu.*Andiesem

Punkt Ubemahm der Héiuserrat erslmals

koordinierenden Chamkter: Hfiusersehutz,

Fahrwachen etc. Am 17.Méirz kam es

nach dem Fuflbailspiel BFC Energie

Collbus zum ersten massiven Angriff
mehrerer hundert Nazi-Skins 11nd FuB~

ball-Hooligans auf das besetzte Hans

Schonhauser Allee 20/21. Erstmals sties-

sen sic aber 'auch auforganisiene Gegen-

wehr. In dieser Zeit bekamen die Haus-

besetzungen dann eine vollig neue Di-

mension. In der Kreutzinger Sir. besetzLe

eine Gruppe Ostberliner die b11122 in der

fast vollstiindig leeren Hfiuserzeile der

Strasse. Dies war die Reaktion auf Aklj-

vitfiten westlicher Spekulanten, Zugriff
auf DDR—Bausubstanz zu erlangen.

Da diesem Beispiel ersl; einmal keine

weiteren BeseLzungen folgten, kam es zu

einem Aufruf von Ost- und Westberliner

Autonomen und den Besetzem der Kreu-



tziger 22, fiir massive Besetzungen in

diesem GebieL In den nfichsten Wochen

erfolgte Massenbesetzung in der Kreu-

tziger und der Mainzer Strasse. Die Hoffv

nungen dcr Aufrufer, weitere Osl—West-

beselzungen zu initiieren, wurden nicht

erfiillt. Die Massenbesetzung wurde bis

auf ein zweites Haus in der Kreutziger

Strasse in beiden StraBen nu: von West-

berlinem getragen. Das leitete auch eine

neue Phase im Besetzerrat ein. Die infor-

mellen Strukturen veranderten sich im-

mer mehr in organisatorische.
DerAnteilwestberljnerVertreterInnen

im Besetzerlnnenrat nahm sprunghaft zu.

Im April kam es zu organisierten Aktio—

nen gcgen die Kommunale Wohnungs—

verwaltungen, Stadlbezirksrate, zu

Gesamtfordcrungen und —verhandlungen,

Kurzbesetzung der Stadtbezirksriite. Der

Initiator war der Besetzerlnnenrat. Der

Druckwar groB und die Behérden muBten

cinlcnken. (siehe oben) Als aber die

Behérden bald darauf wiedcr zu Ver-

schleppungen fibergingen, schlugen die

BesetzcrInnen eine neue Taktik ein. Das

Vertragsgremium entstand. Zusammen

mit Rechtsanwalten wurde ein Rahmen-

vcrtIagsentwurf der Hauser verfaBt und

an den Komunen vorbei zentIale Ver—

handlungen mit dem neuen Magistrat

begonnen. Der Besetzerlnnenrat nahm

neue Gestalt an. lmmcr mehr Mcnschen

kamen aus dem Westteil der Stadt und

besetzten massenhaft Hauser im Ostteil.

Das blieb im Hansenat nicht ohne

Auswirkung. Das Verhéiltnis Ost—West

kippte um. Viele OstberlinerInnen zogen

sich entnervt zuriick nnd gingen zu Einzel-

verhandlungen und -Vertr§gen fiber. Dazu

zahlten auch die Erstaku'visten wie die

Schénhauser Allee 20/21. Die Dom inanz

der WestberlinerInnen nahm zu. Das

Vertragsgrcmium koppelte sich auf Be-

treiben vieler Westberlinerlnnen vom

Besetzerrat ab. Sein EinfluB auf dieses

Gremium war damit Null.

Es besteht mittlerweile die Gefahr,

daB sich der Hauserrat instrumentalisiert

und bfirokratisiert. Grund fiir diese Be—

fiirchtungen sind Forderungen vieler neu

hinzugekommener Besetzerlnnen nach

Strukturen, weiteren »festen« Arbeils—

gruppcn, Delegiertenprinzip, Besetzerrat
‘

alsemscheidungsbefugtesfibergeordnetes

Ratsgremium, Schaffung von Sprecher-

Innen und Schriftfiihrerlnnen. Fiir neu

hinzukommende Hiluser soll Bedingung

der Teilnahme am Besetzerrat bzw. Ver— i

Lragsgremium eine volle diskussionslose :

Akzeptanz desbisher Beschlossenen sein.
.

- wurde von einem Molotow—Cocktail ge-Erstaunlich ist nnr, daB diese Forde-

rungcn hauptsiichlich von Westberliner»

Innen kommen, obwohl doch gerade die-

se ans autonomen Positionen heraus, also

dezenu'alen,selbstbestimmten,selbstorga-
nisierten Lebens- und Kampfformen und

der Ablehnung zentraler und hierar-

chischer Strukturen, derartige Dinge ab-

lehnen. Bei vielen Ostberlinerlnnen stos-

sen diese Tfjne auf Grauscn und lassen

dunkelsteErinnerungen an 40 Jahre DDR

wach werden.

Noch ist hierbei das letzte Wort nicht

gesprochen. Bins istjedoch gewiB. Genau

das wird der Knackpunkt sein, an dem

sich festmacht, ob die Westberlinerlnnen

in nfichster Zukunft im Besetzerlnnenrat

ganzalleinesind. OstberlinerVertreter—

Innen sind im Hiiuserrat schon jetzt mit

der Lupe zu suchen.

*
~— Am 3. Mfirz griffen 100 techie FuB-

ballanh'anger und Fascho-Skins ein be—

setztes Hans in der Kastanienallee 38 an.

Das an diesem Tag eréffnete Cafe RAT-

PUB wurde demoliert und mit Steinen

warden die Fenster ties Hauses zertriim-

inert.

-— Im Miirz wurde in Potsdam mehrfach

ein besetztes Hans von Faschisten, da-

runter auch Westler, angegfiffen.
~ am 17.3. griffen 300 Fascho-Skins etc.

die Schfinhauser Allee 20/21 an

—am 4.April fiberfielen 12 Faschisten mit

Gasmasken und SS—Mfitzen ein besetztes

Hans und schlugen eine Frau hankeri-

hausreif
— in der Nacht vom 5J6. April wurde das

besetzte Hans in der AdaibertstIaBe/Ber-

lin Mitte von Faschisten angegriffen
- am 20.4. (Geburtstag Hitlers) zogen ca.

500-600 Nazi-Skins und Hooligans vnm

Cantianstadion (FC Berlin—FuBballspiel)

gegen 18 Uhr zum besetzten Hans Schen-

hauser Allee 20/21. Dart verweilten sie,

riefen »Rote mum and >>CDU und FAP«.

Die Polizei ging gegen die Faschisten mit

Schilden und Kniippeln vor und trieb die

Hooligans in Richtung Alex. Von 19 Uhr

bis 21 Uhrzogen 500 bis 1000 Faschisten

i fiberden Alex,priigeltenAuslanderlnnen,

Radfahrerlnnen und zersténen wieder

einmal das Espresso ('I‘reffpunkt von

Schwulen), u.v.a. wurde in einer Art ein

menschliches Hakenkreuz gebildet, die

aufeinen gewissen Drill schlieEen lfiBt.

—inLeipzigwurdeninderNachtvom20./
‘ 21.4.mehrerebesetzeHénservonFaschis—
'

ten angegriffen and stark besch'adigt.
- am 1.6. brachen Faschisten die Tfir im

Tacheles-Gebiiude aufand gingen brutal

gegen die Besetzerlnnen vor. Eine Frau

troffen und kam mit Erblinqungsgefahr

{newsman

«in derselben Nacht konnten sich einige
Nazis in den besetzte Hans in der Kasta—

nienallee 86 einschleichen, die Gashahne

aufdrehen and an die Wande Mada ver-

reclcel<< schmieren. .
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von Herby Sachs

W0 Mauern abgerissen werden, Grenzen

undSchlagbfiume fallen,scheinteine neue

Zeit der Gleichheit vor den bisher halb

geoffneten Toren der europaisehen Natio—

nalstaaten zu stehen. Doeh der Schein

triigL Vielleicht gerade weil standig von

Mauersturz und Grenzabbau die Rede ist,

erwanet viele Menschen aus anderen

Landern die Holzhammennethode schon

vor dem Grenziibertritt, frei nach dem

Motto: Der Bewegungsfreiheit sei keine

Grenze gesetzt, doch bitte auBerhalb des

européiischen Staatengebildes.

Européiische Gemeinschaft der

inneren Sicherheit

Mit dem seit Mitte Juni dieses Jahres

unterzeichneten >>Schengener Abkom-

men<< sollen die Grenzen zwischcn filnf

EG-Staaten fallen. Gemeinsam haben die

Benelux-Staaten,Frankreich unddieBRD

beschlossen ihre Binnengrenzen zu off-

nen — allerdings nur, um die AuBengren-
zen der >>Festung Europa<< dichter zu

schlieBen.

DerVertrag stelltu.a. die Weichen flir

eine gemeinsame europaische Asyl- und

Fliichtlingspolitik. Fast alle EG—Staaten

haben in den vergangenen Jahren ihre

Asylgesetzgebung verscharft. (Nach der

Kehrtwende von Lafontaine steht nun in

der BRD, trotz vorausgegangener Ver-

scharfung, mit einer angestrebten Grund-

gesetzanderung die Abschaffung des

Rechts auf Asyl an).
Das im Zugederdeutschen Bcsoffenheit

kaum beachtete Abkommen wird fljr

Fliichtlinge besonders aus der »3.Welt«

und dem Osten unter dem tn'igerischen

Begriff>>Harmonisierung<< weitreichende

Folgen haben:

a) Scharfe Konlrollen an den AuBen-

grenzen der flint Schengener Partner

stehen im Vordergrund. Zusfitzlich

geht es um Einreisehindemisse, wie

mitgemeinsamer Visumuspolitik und

MaBnahmen gegen die Transportge-
sellschaften Fliichtlinge aus Europa
femgehalten werden kdnnen.

b) Abstimmung der Zustfindigkeit ffir

dennoch eingereiste Fliiehtlinge,
Datenaustausch und gegenseitige
Anerkennung der Entscheidungen.

____J_____

c) Ausweisung aus dem Schengengebiet
und die Verhinderung derWiederein-

reise mit der >>Ausschreibungsliste<<

desSchengenerInformationssystems<<
(Ali Yurttagiil, Festung Europa, 5.24 in.

Die Bullen grelfen nach den Stemen,

Europc'z'ische Gemeinschafi der Inneren

Sicherheit, hrsg . .' BiirgerkonIrolIieren die

Polizei, Bremen Mai 1990)

Die Verhandlungen zum Schengener Ab—

kommen fanden seit mehr als fiianahIen

hinter verschlossenen Tijren statt. Der

Vertrag der 5 Staaten wurde fihnlich wie

Europas Geheimkabinett ffir Sicherheit

und Ordnung »TREVI« {Terrorisme, Ra-

dicalisme, Extremisme, Violance Inter-

national) unter Umgehung des Europa-

Parlaments angelegt und beschlossen.

Das Spiel mit dem

Euro-Parlamentarismus

Beide Abkommen fallen nicht unler die

EG-Richtlinien, da die beteiligten Regie-
rungen eine Kontrolle durch das EG—Par-

lament vermeiden wollen. Die Zusam-

menarbeit regelt eine volkerrechtliche

Konvention, die den »Vorteil« besitzt

auBerhalb der EG-Vertr‘zige angesiedelt
zu sein. Also keiner Zustimmung des

Europaparlamenls bedarf.
'

Das EG-Parlament wird keine Ein—

griffsmoglichkeiten bei den polizeilich,

grenziiberschreitenden Fragen der »Inne—

ren S icherheit<< und 6ffentlichen Ordnung

besitzen. Die Zusammensetzung des EG-

Parlamenls scheim den Strategen dcr

>>Festung Europa« unter der Hegemonie
des »Modell Deuschland<< zu unsicher.

Ohne sich an die selbstgeschaffenen Spiel-

regeln des Sandkastens Euro-Parlamen-

tarismus zu halten, soll ein gleichwertig
hohes Sicherheitsniveau in allen

Mitgliedsstaaten erreicht werden. DaB

zum Beispiel Griechenland mit seinen

traditionell anders gelagerten Kontakten

und Interessen zum Nahen Osten eine

Gefahr {fir de BRD oder Frankreich be-

deuten kann, wird als offizielle Begriin-

dung herangezogen. Aber auch die ver-

schiedenen griinen und sozialistischen

Parteien im EG—Parlament stellen fiir eine

einheitliche Gesetzgebung noch einen Un-

sichcrheitsfaktor dar.

Auch die ncueste Gesetzesinitiative

eines >>freien Datenflusses<< in der EG bei

derVerarbeitungpersonenbezogenerDa—
ten in allen Bereichen wirtschaftlicher

und sozialer Tatigkeit zeigt das vorherr-

schende Interesse bestimmtcr europai-

scher Regierungen. Die Regelung des

Datenaustauaschs wird ebenfalls nicht

unter EG-Richtlinie fallen. Die EG dient

als territorialer Rahmen, um bei der Ver-

netzung des Infomations— und Rechts-

hilfeverkehrs sicherheitspolitisches Alibi

zu leisten.

In derkiiizlicherschienenen Broschfire

»Europa -— Die BuIIen greifen zu den

Srernen — Europc'iische Geminschaft der

Inneren Sicherheit« wird das Scenario

des ZusammenschluBes Westeumpa auf

einen Punkt gebracht:

»Europa im Jahr 2000. Bin Europa des

Kapitals undeiner machtigen Bfirokra-

tie. Ein Staatenbund mit mehreren

hunden Millionen Menschen, weltweit

an der Spitze der Wirtschaftsmfichte.

Mit einem starken sozialen Gefalle

zwischen den okonomischen Zentren

und derPeripherie. 1m Inneren bewacht

von einem Europaischen Kriminalamt.

Europa 2000: Die alten kolonialen

Zentren haben sich zusammengeschlos—
sen und 3in mfichtiger als zuvor.«

Abschreckungspolitik
gegen Flfichtlinge

Ein Baustein in der Mauer cles ordnungs—

politischen Trends der EG ist das Schen-

gener Abkommen. Unter der Horrorvi-

sion vordringender Gefahren von auBen

werden in Zukunft MaBnahmen gegen

einen >>sintllutartigen Einwanderungs-

erom<<, gegen den Terrorismus, die Dro-

genmafia und die organisierte Krimina-

litatergriffcn.
Wenn Anfang 1993 endgiiltig die

Binncngrenzen zugunsten eines einheit-

lichen Marktcs fallen, sollen u.a. die fib-

rigen Strukturen polizeilicherund geheim-

dienstlicher Zusammenarbeit entwickelt

sein. Unliebsame Stiirungen im Geffige
der innercuropfiisclien Ordnung kennen

somit gemeinsam im Keim erstickt wer-

den.

Das Bild des dumpfen Gefiihls der

Bedrohung des Kontinents durch dic

Fliichtlingsstrome aus der >>3.Welt« und

des Ostens muB f[11' diesePolitikdes »Teile

und Herrsche<< herhalten. Die EG—Staaten

befassen sich selten mitden Ursachen der

Flfichtlingsbewegungen, um zu vermei-

den, die Verantwortung flirdieFolgen dos

kolonialen Erbes und der anhaltenden

6konomischen Abh‘angigkeit fibemehmen

zu miissen. lm Gegenteil die Spirale dcr

Gewalt und des Blends dreht sich weiter,

besonders vor dem Hintergrund der zu-

kiinftigen Fliichtlingspolitik.

Eurozentrismus

und Koloniaiisierung
Bei der absehbar neuen Entwieklung der

von Sud nach Ost umgeleitetcn Geldcr



Wird die Auspliinderung der »3.Welt«

intensiviert. Die EG hat kfirzlich ange-

ktindigt, ihre aufdie »3.We1t« bezogenen

Exportgaramien zu kiirzen und die frei

werdenden Mittel nach Osteuropa zu

verlagem. Ohne Umschweife werden die

neuen, altraktiverenPartneraus dem Osten

hofien. Die Lander der »3.Welt« diirfen

weitor in verstfirktem AusmaB mit dem

von IWF und Weltbank diktierten Schul-

dendienst kémpfen. Die unter dem Stich—

wort >>Strukturanpassung<< angesetzte

Kapitalisierung und Technologisierung

giltdon schon seit langem als gescheitert.

Die Armutsgrenze der Bevdlkerung
in der »3.Welt« sinkt stiindig. Die inter-

nationale Arbeitsteilung fiberléiBt diesen

L‘cindem einzig die Rohstoffproduktion,
in bedingtem MaBe die Lieferung und

Verarbeitung. Es gilt nach wie vor die

Devise: rausholen was rauszuholen ist!

Die Zerstorung der Subsistenzwirt—

sohaft, dcr Rfickgang von Handel und

Investitionen und systematisches Aus-

bluten sozialerundo‘konomischerZusam-

menhiinge ist eine der Ursachen des Ent-

stehens gigantischer Fliichtlingsstrome.

DieMenschen werden zur Verschubmasse

cigener und westlicher Politiker oder zur

groBcn Belastung unmittelbarerNachbar-

lander. Die Gn‘inde spielen in dieserPoli-

Lik keine Rolle. Ob sie nun fliichten vor

pOIitischcr Verfolgung, wegen der Zuge—

hfirigkeit zu cincr anderen Ethnic, vor

Kricg und Biirgerkrieg, wegen ihrer

Sexualitiit oder patriarchalischer Unter-

driickung,wegen DiirreundUberschwem-

mungen odor6kologischen Katastrophen,

die Grenzen werden dicht gemacht, auf

den internationalen Flughéifen, den Hiifen

Oder den sogenannten griinen Grcnzen!

SelbstdiemilitfirischeStrategiewirdzum
erstenmal offendich von Ost nach Siid

vcrlagert.
Auf der letzten NATO-Tagung be-

schwon der dcrzeitige Generalsekretfir

womcr Gefahren herauf, die durch zu-

ki‘inftige soziale Unruhen, Revolutionen,
Btirgerkn'ege etc. den >>freien Westen<<

bedrohen. Das Vemichtungspotential und

die zukfinftige Strategic militfirischen

Eingreifens wird ganz ohne Widerspruch
mehrhcitlich auf den Nahen Osten und

den sfidlichen Teil der Erdkugel gelenkt.
Was auch immer die Ursache fiir den

emeuten Krieg im Nahen Osten sein mag,

dieUSA und ihre Verbiindeten reagierten
geméiB der neuen Devise in Windeseile.

Aber auch die zukiinftigen osteuropfii-
schen Partner, Sowjetunion, Poien etc.

haben sich mit dem Westen zu einer Art

neuer Sicherheitsgemeinschaft zusam-

mengefunden. Zusammen gedenken sic

in Zukunft wildgewordene »Dritte Welt

Landem mit einem Einsatz militirischer

Oder sonstigerMitteI (Winschaftsboykott)
zur Riison zu bringen.

Euro-Nationalstaat

Das vereinte Europa wird als zukiinftiges
Macht und Lenkungszentrum in diesem

Kontext besondere Bedeutung besitzen.

Neue Zeiche wurden gesethbeim letzten

EG—Gipfel in Dublin. Er stand nicht nur

unter dem Motto der EG—Wéihrungsunion

(natiirlich im Schatten der deutschen)
einheitlicher Finanz-, Wirtschafts— und

Haushaltspolitik, sondem — im Zusam-

menhang mit der anstehenden deutschen

Wiedervereinigung
— warer auch gepréigt

vom nationalstaatlichen Gedanken und

den Sicherheitsinteressen der mfichtigen

europfiischen Regierungen.

Neben der Tatsache, daB sich die BRD

den AnschluB der DDR u.a. aus dem EG-

Regionaltopf fiir strukturschwache Ge-

biete von dem kurz vor dem Kollaps ste-

henden Griechenland Oder dem >>struktur-

schwachem Portugal mitfinanzieren lfiBt,

wird die Vereinigung Europas immer

offener mit einem zwar in Zentrum und
1

Peripheriegelrennten, abergemeinsamen
Euro-NationalbewuBtseinbegriindet.

Nur auf dieser Grundlage bietet sich

ideologisch die Berechtigung zur Welt-

herrschaft, der Instaliierung eines abge-

sicherten ZusammenschluBes zum mfich-

tigen, europ'ziischen Abendland. Der freie

politische und 6konomische Zugang fiir

FliichtlingenachEuroparichtetsich nicht

nur gegen die soziale Marktwirtschaft,

sondern im Besonderen gegen die Vor-

haben der européiischen Industrienatio-

nen ais nationalstaatliche Interessenge-

meinschafL Das Prinzip >>Nationalstaat<<

iibemimmt ideologisch die Garantie ffir

die Sicherung der nationalen wie euro-

pfiischen AuBengrenzen und ist auch in

Zukunft Basis ffirdie européiischePolitik.



Flijchtlingspolitik in Mittelamerika

— Fortsetzung systematischer Zerstérung von

Lebensstrukturen

Teil 2

(Fortsetzung aus SF-35: Flfichtlingspolitik in der BRD)

van Rainer Hammerschmidt and Manfred Lomke

Von der Entdeckung zur

Eroberung, Pli‘mderung und

Entvélkerung Amerikas

Ein PromeB der Reichtumsakkumulalion
durch die Kolonisatoren fand zunéichst

auf der Ebene der Ausbeutung dcr Roh-

stoffe und Bodenschfitze Stan, begleitet
von der Ausrottung der indianischen

Bevélkerung. Daren Wert als Ware Ar-

beitskraft, die fiir eine lfingerfristige
Ausbeutung auch unverzichtba: war,

wurde aber schon bald erkannL

>>Unmittelbar im AnschluB an die ver-

hfilmismiiBig kurzc Phase dcr aus-

schlieBlichen Vemichtung der Bevél-

kerung und damit auch dcrArbeitskrafl

— sic geht zu Ende, sobald in den er-

obenen Gebieten direkter Raub und

Plfinderung als Einkunftsquellen zu

versiegen drohen — wird die Anwen-

dung indianischcr Arbeitskraft ffir die

Konquistadorcn unverzichtbar. Das

bedeuletnicht,daBdieAusrottungdamit
beendet ware — die fiberarbeit als wei-

tcre Form des Ethnozids komml jeLzl

hinzu, — aber untcr dcn Erobercm Oder

von staatlicher Seite erheben sich nun

immer wieder Stimmen, denen es daran

gelegen ist, die Arbeitskraft als Quelle

ihres gegcnwiirtigen Oder zukfinftigen

Reichtums zu erhalten. — Auch diesc

Prozesse, die in Spanisch-Amerika
zuerststattfinden,wiederhoiensichspii—
Ler in vielen anderen europiiischcn

Kolonicn. (Potts, 5.26)

Es folgw die Versklavung der Indiancr,

die in der Gcschichte des Kapitalismus
das erste groBe System war. mit dcm im

bedcutenden Umfang die Arbeitskriifte

erobencr Gebiete auBerhalb Europas

ausgebculet wurden. Verbunden damit

waren auch schon Zwangsmigrationcn
innerhalb der Kolonien, aufgrund cincs

Arbeitslcfiftcmangels der einheimischcn

Bevfilkerung, was um die Ausmch dcr

vorhergcgangenen systematischen Aus-

rottung von Millionen von Menschen

verdeutlicht.



1542 wurde die Sklaverei aufgrund
von Widersprfichen zwischen den Kon-

quistadoren und der Krone in den Mutter-

liindem offiziell wieder abgeschafft, was

aber nicht zur Folge hatte, daB die Uber-

ausbeutung derindianischen Arbeitskraft

becndetwurde.Verschiedene Systeme der

Zwangsarbeitlosten die Skiaverei ab. Als

gemeinsameideologischeGrundlage gait
»die sittliche Verpflichtung zur Arbeit«

und deren »zivilisatorische Wirkung<<.
Hand in Hand legitimierten Konquista-

doren, Krone und Kirche damit die Ein—

fiihrung derZwangsarbeit, deren verschie~

dene Erscheinungsfonnen die Ausbeu-

tungspraxis in den n'achsten Jahrhunder—

ten fortsetzt. Aile Formen der Zwangs—

arbeit schlossen Frauen und Kinder ein

(von der Minenarbeit fiber Tragerinnen-,
Land- und Hausarbeitbis hin zum Weben

fiir die Kolonialherren). Dariiberhinaus

waren Frauen der spezifischen Ausbeu-

tung im sexuellen Bereich und bei der

Reproduktion derArbeitskraftausgesetzt

(Befriedigung sexueller Bediirfnisse,

Vergewaltigungen,Zwangsheiraten,per—
s6nliche und hausliche Dienstleistungen

aller Art). Das Ergebnis der sexuellen

AusbeutungindianischerFrauenwarauch
dieEntstehung eines neuen Arbeitskr’cifte-

potentials, das Ivon ihnen aufgezogen

wurde, die Mischlingsbevolkerung.
»Am Ende der Koloniaizeit sind in

Siidamerika dreiBigProzent derBevel-

kerung Mischlinge, fast alle enterbte

Séhne und Tochter von Spaniem, de-

nen der Zngang zu Produktionsmitteln

jeder Art verwehrt und jede gesell-
schaftliche Aufstiegsmdglichkeit ge-

nommen ist. Sie gehoren gesellschaft—
iich, okonomisch und juristisch weder

zu den Spaniern noch zu den Indianem,

also weder zu den Kolonisierten noch

zu den Kolonisatoren. Mischlinge er-

setzcn nach und nach das ausgerottete

Arbeitskraftepotential der Indianer: sie

haben ihrcnUrsprung in derspezifischen
Ausbeutung indianischer Frauen und

bilden heute den grfiBten Teil der Be-

volkcrung Laleinamerikas.« (Potts,

8.47)

Die Polarisierung der

Entwicklung im Lfinderkontext

USA — Mexiko -

Zentraiamerika

Wanderungsbewegungen in die

USA im 20.Jahrhundert

Grundséitzlich beruhtdie Gesellschaftder

USA auf dem Import von Arbeitskraft,
denn auch die ersten weiBen Imigrant-
Innen steilten ja einen kostenlosen ZufluB

von Arbeitskraften dar. Sie legten den

Grundstein furdie Entwicklung und auch

spatere Industrialisierung des Landes.

Allerdings waren die USA von Anfang an

nur ein Einwandemngsiand fiir WeiBe.

Der AusschluB der Nicht-WeiBen von der

Einwanderung u'nd auch der Inanspruch-
nahme von BfirgerInnenrechten etc. be-

deutete abet zu keiner Zeit ihren Aus-

schluB,wenn es um den (Zwangs—)Import

billiger Arbeitskraft ging.
»So kamen zuerst afrikanische Skla—

ven, auf denen die Siidstaaten-Okono-

mie basierte, spater dann Chinesen,

Japaner und andere Asiaten ins Land.

Mit der Sklavenbefreiung wurde die

aus Afrika importierten Arbeitskrafte

und ihre Nachkommen zwar zu Bit:-

gern des Landes, aber auch als solche

unterlagen sie zahlreichen diskriminie-

renden Gesetzen und MaBnahmen, die

sicherstellen sollten, daB sie weiterhin

als billige Arbeitskraft zur Veffigung
standen. Die Funktion hat die schwarze

Bevolkerung derUSA auch heute noch.

Ihre Zahl betriigt inzwischen 28,6 Mio.

Menschen bei einer Gesamtbevolke-

rung von 236 Mio. (1985).« (Potts,

5.183)
Und auch im 20.Jh. gibt es in den USA

Prozesse von Arbeitsmigrationen, deren

wichtigstes Herkunftsland Mexico dar-

stellLWeitere Arbeitsla‘éiftereservoirs3in

PuertoRico, Haiti und Jamaika oder auch

die mittelamerikanisehen Smaten, indenen

die imperialistische Winschafts- und

Kriegspoiitik schon das gauze Jahrhun-

dert fiber Fliichtiinge produziert, die oft

genug als illegale Migrantinnen in die

Vereinigten Staaten gelangen und deren

Arbeitskraft dort billig verwertet wird.

Der illegale Status vereinfacht letzteres

natiirlich, denn die Alternative bei Nicht—

inkaufnahme dieser Bedingungen ist gar

keine Arbeit und damit auch kein Ver-

dienst oder sogar die Denunziation und

damit Ausweisung bzw. Deportation.
Statistischen Angaben entsprechend:

»sind zwischen 1960 und 1978 etwa

zwei Miliionen Lateinamerikaner, da-

von etwa die Halfte aus Mexico, in die

USA gewandert. Fiir Anfang der 80er

Jahre wird die Gesamtzahl der Arbeits—

migranten in den USA auf sechs bis

zehn Millionen Menschen veranschiagt.

Die Schatzungen fiir die Zahl tier Ille-

galen vafiieren zwischen vierundzwolf

Mililonen,« (Potts, 5.184)

Bis zur Mitte des 19.]h. gehorten die US-

Bundesstaaten Texas, Kalifomien, Neu-

Mexico, Arizona, Nevada und Utah noch

zu Mexiko. Sie wurden 1848 annektjert.



allerdings war die Grenze zwischen bei-

den Liindem um die Jahrhunderlwende

weiterhin offen und die Zahl der mexika-

nischen MigrantInnen gering. Erstmit der
mexikanischen Revolution 191 1 undaucli
dem 1.Weltkrieg und dem einhergehen-
den Arbeitskréiftebedarf der USA ver-

stzirklen sich auch die Wanderungsbe-
wegungen. Sie hielten in den 20er Jahren
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an,bis dieWelmirtschaftskrise zum Ende

des 20Jahrhunderrs einen vorfibergehen-
den Rfickgang der Migration mitsich-

brachte.

Erst in den 40er Jahren steigerle sich

in den USA die Nachfrage nach Arbeits-

kréiften wieder und fiihrne zur Verab-

schiednng des sogenanntenBracero-Pro-

gramms zwischen den USA und Mexiko

1942.

»Das Bracero-Programm, als kriegs-
bedingte NounaBnahme geplam, wur-

de ffit 22 Jahre zu einer festen Institu-

tion der Billig-Arbeitskraft-Beschaf-
fung. Wer im Rahmen dieses Pro—

gramms einreiste, erhielt bestimmte

Garantien hinsichtlich festerBeschéifti-

gung, Albeits- und Umerkunftsbedin-

gungen, die illegale Arbeiter nicht

erwanen konnten.« (ebd., S. 1 85)
Trotzdem kamen auf einen “bracero” in

den 50er Jahren bereits vier illegale Mi-

grantInnen, die zumeist die Grenzfliisse

durchschwammen und von daher “wel—

backs” genannt wurden. 1954/55,
zwischenzeiuich halte der Korea-Krieg
die Arbeitskréiftenachfrage nochmal er-

hem, wurden dann aber zum erslen Mal in

der sogenannlen “operation wetback”2,9
Millionen MexikanerInnen ausgewiesen,

wie auch die legale Einwanderung er—

schwert.

DennochdauendieillegaleMigration
bis heme ungebrochen fort, wobei die

MigranLInnen vor allem als hfiuslich

Bedienstete undLandmbeiterlnnen Abeit

finden. Dabei wird die Rotationsmigra—
Lion (Arbeitsaufenthalt ffir z.B. einige
Monate, dann Riickkehr und spfitere

t4): _
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Wiedereinreise) zunehmend von der

Migration, mit dem Ziel in den USA zu

bleiben und sich d‘ort den Lebensunterhalt

zu sichern, abgek'ist. Immer mehr ver-

suchen z.B. auch ganze Familien fiber die

Grenze zu gelangen, w‘éhrend friiher vor-

wiegend die Manner zwecks saisonaler

Farmarbeit 0.3. die Grenze fiberquerten

und mit ihrem Verdienst zun‘jckkehrten.

DaB es sich dabei gerade in den letzten

Jahren immer mehr um unerwiinschte

ZuwanderInnen handelt, zeigl die zuneh-

mende Abschottung der Grenze dutch

strengere GeseLzeeinerseits und versti’ukte

Uberwachung als auch Militarisierung des

Grenzbereichs andererseits.

Dan‘iberhinaus gibt es gegenwfirtig in

den USA etwa drei Millionen Personen

mexikanischer Abslammung, aber mit

amerikanischem Biirgerlnnenrechl und

PaB, die “Chicanos” genannt werden. S ie

sindjedoch genausowie Mexikanerlnnen

generell in den USA von Diskriminierung

betroffen und verdingen sich ebenso vor

allem als Saison- und Wanderarbciter-

Innen in der Landwirtschaft.

»Die Wandemngsslrome der Farmar-

beiter in den USA um fassen etwa zwei-

einhalb Millionen Menschen. Gespeist

werden sie aus dem Grenzgebiet zu

Mexiko und fiber Florida, wo Arbeits-

migranten aus der Karibik einreisen.«

(ebd., 5.186)
In KaJifomien .nnd Florida, den zwei

wichu‘gsten Agrarstaaten der USA, stel-

len die Mexikanerlnnen bzw. “Chicanos”

und die Schwarzen jeweils den gro'Bten
Teil der landwirtschaftlichen Arbeits-

kréifte.

Ausbeutung und

Bevélkerungspolitik in

Puerto Rico

Die Migrationsbewegung von Puerto Rico

in die USA entwickelte sich fast aus-

schliefilich in der zweiten Halfte dieses

Jahrhunderts und ist im wesentlichen

Produkt derkolonialistischen undimperia-
lisLischen Politik der USA aufdieserklei-

nen Insel. Puerto Rico ist inzwischen

Teii der USA geworden und hat heute

etwa 4 Mio Einwohnerlnnen. Dabei wur-

de das Bevolkerungswachstum
»mit einem Sierilisations- und Fami-

lienplanungsprogramm von extremer

Brutalilfit gestoppt, so daB der US-

amerikanische Arbeitsmarkt vor uner-

wiinschter Zuwanderung in grfiBerem

Umfang gesichen isL« (Potts, 8.1830
Bereits Ende der 3061' Jahre wurdcn

Massensterilisationen in grofiem Umfang
praktiziert. Ca. 40% alier puerton'ca-
nischen Frauen sind heme sterilisiert. Seit

die USA die Insel um die Jahrhundert—

wende an sich rissen, ist sie systemalisch
wirtschaftlich und militfirisch ausgebcu—
let worden.

Schon friih monopolisienen die USA

dieProduktion auquckerrohr. Die Land-

winschaft wurde zemralisiert, es emstan-

den groBe Plantagen, die ffir Weltmarkt-

maBst'eibe profitabel waren. Wiihrend

vorher genfigend Nahrungsmittei fiir den

Eigenbedarfproduziert wurden, die Bau-

em pflanzten Kaffee, Tabak, Zuckerrohr,
Zitrusfriichte und verschiedeneGetreide-

sorten, muBlen diese nun vielfach aus den

USA importien werden. Siedlungsstruk-
turen wurden zerrissen, Bauern entwur-

zelt und Landarbeiterinnen verloren ihre

uaditionelle Arbein.

Es kam zu sozialen Unruhen und

Aufsténden, die aber niedergeschlagen
wurden und tausende Puertoricanerlnncn

emigriertcn auch schon in den 30er Jahren

in die USA, we sie sich bessere Lebens-

bedingungen versprachen. Die US-Regic-

rung reagierte aufdie etenden Lebensbe-

dingungen der einheimisehen Bevolke-

rung und deren wachsenden Widerstand

auf ihre Art und Weise: mit groBangclcg-
ten Gebunenkontrollprogrammen und

Zwangssterilisation.



In einer Kampagne wurden Sterilisa—

tionen massenpropagandistisch angeprie—
sen und moglichstrentabeldurchgesetzt.
Bcispielsweise fiberredete man Frauen

kurz nach der Geburt eines Kindes in der

Klinik zu einer Sterilisalion, da sie von

der Geburt noch geschwacht und deswe-

gen schnell zu >>iiberzeugen<< waren, Oder

die Eingriffe wurden auch ohne (133 Wis-

sen der Frauen wahrend eines Klinikauf—

enthaltes zus’atzlich durchgefiihri. 1937

schon bekam die S Lerilisation eine gesetz-

liehe Grundlage. Eine grundsiitzliche

Verbesserung derLebensverhalmisse fand

indessen nicht statl.

Nach dem 2.Welikrieg stellten die

USA die monokulturelleZuckerindustrie

ngBtcnteils auf andere Industriezweige
um. GroBziigige Inveslitionsanreize(z.B.
Steuerfreiheit; Finanzierung von 25% der

Lohnkoslen aus der Staatskasse) sorgten

dafiir, daB sich rund 2000 US-Untemeh-

men in Puerto Rico ansiedeltcn, darumer

mindestens 150 Niederlassungen der

groBten US-Konzeme. (Vgl. Materialien

gcgcn Bevolkerungspolitik, 1984, 8.17)
Dies brachte dem US-Kapital zwar

hohere Gewinnchargen, derBevolkerung

aber keinen versprochenen Wohlstand,

da die Profite in die USA zun'ickuansfe-

ricrt wurdcn. Im Gegenteil, zur Eindéim-

mung sozialen Blends, weitete man die

Verhfitungs- und Sterilisationsprogramme
noch weiLer aus.

Schon heule sind fiber 13% des Lan-

des von US-Mililiir besetzt, Atomwaffen

stationiert und in Trainingslagem werden

auch Truppen zum Einsatz gegen revolu-

tionare Bewegungen in Lateinamerika

ausgebildeL
Im Gegensatz dazu verlieBen immer

mehr PuertoricanerInnen ihr Land, weil

sie don ffir sich keine (Uber-)Lebens~
chancen mehr sahen. Die Flucht in die

Meiropole USA war verbunden mit der

Hoffnung auf ein besseres Leben, doch

diese erwies sich auch als triigerisch.
>>1910 gab es ersr 1513 Puertoricaner in

den USA, die sich auf 39 Staaten ver-

leilten. 1940 war ihre Zahl auf 70.000

gestiegcn, um' dann bis 1970 auf 1,4

Millionen anzuwachsen. Statistisch sind

Ineun von zchn Puertoricanem in den

USA WeiBe, das sagt aber nichis fiber

ihren sozialen und okonomischen Sta-

tus. Allein cine Million von ihnen lebt

in New York, und dort vor allem in den

Slumgebieten.« (Potts, S. 183)

Qualitfit. Zur Regulation der Migration
— also Durchlassigkeit da, wo billige
Arbeitskraft in der Landwirtschaft

gebraucht wird, und Abschiebung als

Reaktion auf und Befriedung von Ar-

beitskampfen von US-Landarbeitem —

kommt jetzt im Sinne einer geopoli-

tischen Strategie als Antwort auf die

Kampfe in den USA die Grenziiber-

sehreitung des Kapitals aus den USA

nach Mexiko hinzu.« (ebd., $.29)
Mexikobotdabei den Vorteil derdirekten

Grenze, der dadurch sehr geringen Trans-

portkosten und der Moglichkeit, jenseils
und diesseits Standorte zu nutzen, also

Firmen .in den US-Grenzstfidten anzu-

siedeln und nur die arbeitsintensiven

Schritte der Produktion fiber die Grenze,
aber nur wenige Kilometer eanemt, aus-

zulagern. Gerade die Bekleidungs- und

Elektroindustn'e, deren Auslagerungs-
kosten relau'v gering sind, machten sich

dies zunulze und erichteten Weltmarkt-

fabriken.

Und erwies sich mexikanische Arbeits-

kraftdoch nichtals so bequem ausbeutbar

und billig wie erwanet, wurden Produk-

Lionszentren einfach wieder ab- und an

noch gfinstigeren Standorten emeut auf—

gebaut. Eine weitere wichtige Voraus-

setzung fiir die Mobilitéit des Kapitals war

nafijrlich die sich fortsetzende Aufsplit-
terung der Produktion in eine Vielzahl

von Arbeitsschritten, wobei fur den ein-

zelnen Arbeitsschritt keine besondere

Qualifikan'on mehr nbtig war. So konnte

man auf unqualifizierte Arbeitskrafl zu-

rfickgreifen ,
inden WeltmarkIfabriken vor

allem aufjunge Frauen, und so dieLbhne

noch mehr driicken Oder abet auch ge—

werkschaflliche OrganisaLionsunerfahren-
heit ausnutzen.

>>Unsere Idee ist es (nordamerika—

nischen) Geschaftsleuten eine Altema-

Live zu Hong Kong, Japan und Pueno

Rico zu bieten.« (Pena, in: ebd., S32)
Fiir Mexiko selbst bedeutete die Einrich-

tung dieses sogenannten Grenzindustria-

lisierungsprogramms(GIP) Hoffnung auf

Befriedung deseigenen Grenzterritoriums,

denn das Anwachsen der Grenzstadte

durch neue Arbeitssuchende bei schon

vorhandenen lichen infrastrukturellen

Defiziten (Wasser, Strom, Wohnungen,
SLraBen etc.) machte die Nordgrenze
zunehmend zum Unruheherd. Wie im

ganzen Land wirkte sichdiemexikanische

Krise 1982 (VerkfindungderZahlungsun-

fahigkeit) noch verschéiifend aus.

Die Spirale von Widerstand

und Repression

Gegen Ende der 70er und in den 80er

Jahren nahmen Widersland, Organisie-

rung und Kampfe von Migranllnnen und

FlfichLlingen zu. Immermehr wehnen sich

aktivgegen ihre Ausbeutung und Verwer-

tung. Diese Entwicklung bezeiht sich

sowohl aufdie USA wieauch aufMexico

und die mittelamerikanischen Staaten.

Auch die immer grbBer werdende Zahl



von (illegalen) Migrantilnnen und Fliicht-

lingen tragt zu einerPolarisierung bei und

macht die Situation insgesamt, wie auch

die erzwungcne Mobilitat der Menschen,
unkontrollierbar.

AutonomeOrganisationsfonnen (auch
als Reaktion aufdie kon‘upten offiziellen

Gewerkschaften) in und auBerhaIb der

Weltmarktfabriken nehmen zu. Repres-
sive Gesetzgebungen and Organisations-
verbote bzgl.autonomerGewerkschaften

sind die Folgc. Zudem reichen die Fabri-

ken nicht mehr, um den Druck an der

Grenze aufzufangen. In den Grenzstaaten

der USA selbst gehen (Arbeits-)Kampfe
vermehrtvon der Initiative mexikanischer

Arbeiterlnnen, legale wie illegale, aus.

Gerade im letzten Jahmehnt gibt es ein

deutlicheres Zusammenarbeiten von auto-

nomen Organisationen und sozialen

Bewegungen diesseits und jenseits der

Grenzen. Dies gilt auch flit die vielen

mittelamerikanischen Fltichtlinge vor

allem aus El Salvador. Gegen diese Ent-

wicklung wendet sich eine neue Gesetz—

gebung in den USA, das sogenannle

“Simpson-Rodino-Gesetz”, welches 1987

verabschiedet wurde, und eine enorme

beinahemilitfirischeAufrfistungzurSiche-
rung der Grenze sowie vermehrte Ab-

schiebungen in den letzten Jahren zur

Folge hatte.

»An ihrwurden im letzten Jahr1,2Mio.

illegaleEinwandererzurfickgeschickt. ..

(FR, 2.5.84); allein in den vergangenen

zwei Jahren h'aben die 2.700 Border-

Patrol-Agenten des “Immigratrion- and

Naturalisation—Service (INS)”, von

denen freilich nur je 450 Mann pro

Schicht auf Grenzwacht sind, fiber 2

Mio. illegale Grenzgfinger abgefan-
gen. (DER SPIEGEL, Nr.51. 1985);
Und besonders in den letzlen Monaten

steigt die Zahl junger Mcxikaner, die

fiir langere Zeit in die USA hinijberge-

hen. (Washington Post Service v.

26.7.1986); In diesem Jahr werden sie

(die Grenzwachen) voraussichtlich 1,8

Mio Illegale vorfibergehend festneh-

men und nach Mexiko zuriickschik-

ken... (FAZ v. 18.9.86)

Nach sehfitzungen ist die Zahl derer,

die fiber die Grenze gehen, ca. 3 bis 4

mal so hoch, wie die Zahl der Zuriick—

gewiesenen.«

Sogar Uberlegungen endang der 3.000

km langen Grenze zu Mexiko eine Mauer

zu em'chten und sich so abzuschotten,

wurden laut. Zu den wichtigsten Inhalten

der neuen Gesetzgebung gehdren:

»Angekiindigte Deportation aller Ille—

galer. Davon ausgen mmen sind die-

jenigen, die nachweisen kennen, daB

sie schon langer als ffinf Jahre standig
in den USA gelebt haben. Diese Aus-

nahmeregelung wird mit Amnestie

bezeichnet. Bestrafung von US-

Amerikanem, die Illegale einstellen.

Diese Besn'afungsklausel ist insofem

irrelevant, als der Unternehmer nur

davon ausgehen mus, seine Angestell-
ten seien legal. Anhand irgendeines
Papiers. Eine Neuauflage des Bracero-

Abkommens, dasjetzt“gt_test-workers-
program”, also Gastarbeiterprogramm

i”

heiBt, und weiterhin die ausreichcnde

Anzahl billiger und komrollierbarcr

Em tearbeiter garantieren sol].

Und indirekt der Versueh, alle Nicht-

WeiBen,Nicht—flieBend-englisch—sprc~
chenden zu erfassen, denn, um bei

Kontrollen den Behorden zu entgchen,
muB man sich ausweisen kennen. Es ist

eine Art Personalausweis in der Dis-

kussion. Personalausweise sind in den

USA bis heute nichtPflichm (Materia-

lien..., S34)
DaBdiesesGesetz erst 1987 in Krafttrctcn

konnte, obwohl es schon fiinf Iahre vor-

her dem KongreB unterbreitetwurde, liegl

zum groBen Teil damn, daB es massiven

Protest aller Latino-Organisationen und -

Gemeinden gegeben hat. der auch von



whlreichen anderen Gruppierungen in den

USA unterstiitzt worden ist. Zu den be-

kanntesten gehb’rt beispielsweise die

Sanczuary-Bewegung, die in Solidaritat

mit den mittelamerikanischen Flucht-

lingen entstanden ist.

Dabei haben verschiedenen Kirchen

und Gemeinden einen Weg organisiert,
aufdcm salvadorianische und guatemalte-
kische Fliichtlinge in die USA gebracht
und dort “versteckt” werden. Das heiBt,
sie werden zuna‘chst,

»nachdem sie fiber die Grenze gekom-
men sind,in einchirche untergebracht,
dortwird Offendichkeit hergestellt; die

Fliichtlingeinfonnierenin den Gemein-

den fiberdie Situation. Sie machen damit

cincn wichtigen Teil der Gegenoffent-
lichkeit zur unglaublic‘hen Des- und

Fehlinformationspolilik in den US—

Medien zu Mitlelamerika aus. Da die

Fliichtlinge in den Kirchen einc Art

Asyl erhalten, hat die Einwanderungs-
behorde keinen Zugriff. Fiir dieFlficht-

linge wird Arbeit gesucht und sie inte-

gricren sich nach ein paar Wochen in

irgendeineLatino—Gemeinde,dieihnen
relativen Schulz vor Entdeckung bie-

tet.« (ebd., $.43)
Die Zahl allein der salvadorianischen

Hfichtlingein den USA wird auffasteine

Million geschfitzt (bei einer Einwohner—

zahl El Salvadors von ca. 5 Millionen)

Insgesamt sind fiberein Viertel der salva-

dorianischen Bevolkemng Fliichtlinge,die

sich auf mehrere Lander vcrleilen oder

inncrhalb dcs eigenen Landes zwangs-

mobilisiert werden.

Doch immer mehr Fliichtlinge in El

Salvador und in den Lagcm der angren-

zenden Staaten organisieren sich und

versuchen bestiindig, ihre Riicksiedlung

an ihre Herkunftsortcpraktisch und selbst-

besu'mmt durchzusetzen. Anfang 1986

grtindeten Fliichtlinge z.B. cine Nationals

Rijcksiedlungs-Koordination. Mit Hilfe

dcr intemationalcn Solidaritat und gegen

die starke Repression der eigenen Regie-

rung und des Militia’rs vertrcten sie ihre

Interessen in Eigcnregie und haben Irotz

allcr Widrigkeiten Erfolg damit.

»Am 10.0ktober 1987 machten sich

ungel‘zihr 4.500 Fliichtlinge aus dem

Fliichtlingslager Mesa Grande in Hon-

duras aufden Ruckweg in ihre Heimat-

orte in El Salvador. Schon im Januar

1987 hatten die Fltichtlinge ihren Plan

zum ersten Mal offcntlich gcmacht Sic

nanntcn dabei ihre Bedingungen:
“Riickkehr an ihrcn jewciligen Her-

kunftsort; das Recht, frei zu arbeitcn;

die Ablehnung von Zwangsrckrutie-
rungen; die Ablchnung von Militfir-

posten oder eincr Zivilverteidigung in

den Orton, in denen sic sich niederlas-

sen warden; die Ablehnung von Bom—

bardierungen dieser Orte; Freiziigig—
keit;Rechtauinlfederintemationalen
Gemeinschaft und des Hochkommi-

sariats der Vereinten Nationen fur

Fliichtlinge; und freien Zugang zu den

Kommunikationsmedien.« (ebd., S .46)
All dies macht deutlich, daB die Realitat

verzerrt wird, wenn Flljchtlinge lediglich
als Opfer dargestellt werden , was ihreNot

nicht beschénigen soil. Es geht aber da-

rum, in den Fliichtlingen Menschen zu

erkennen, die auch eine aktive Rolle in

der gegenwéirtigen Geschichte spielen.
Dies drijckt sich viell‘ach allein schon in

derFlucht selbst aus. Ebenso konnen Emi-

grantInnen und Hfichtlinge nichtgetrennt
behandelt werden.

In den USA wird wie in Europa der

Begriffdes ”Wirtschafisflfichtlings" ver-

wendet, um damit deren Ansprfiche zu

diffamieren. Einem Flfichtling abet vor-

zuwerfen, daB er mil seiner Flucht den

Anspruch auf eine bessere Lebenssinua-

tion manifestjert, kann nur als zynisch
bezeichnet werden. Gerade die imperia—
listischen Metropolen, die mit ihrer Poli—

tik maBgeblich fiir die ungeheure “Pro-

duktion” von Fliichtlingen im Trikont

verantwortlich sind, widersetzen sich

dieser Entwicklung vehement mit einer

zunehmend repressiven Fliichtlingspoli-
tik, um sich gegen diese berechtigten

Anspriiche abzuschotten.

Die imperialistische Politik in den

Landern der drei Kontinente wahrend der

letztcn Jahrzehnte bzw. gar Jahrhunderte

sol ihre konsequ'ente Fortsetzung in den

Metropolen selbst finden. DaB dies auch

an seine Grenzen stoBt, Wird am Beispiel
der Situation in den USA deutlich. So

haben sich z.B. die mexikanischen Ein-

wanderlnnen in die USA dort fast immer

auch in eigenen Stadtvierteln angesiedelt,
in denen das Weiterleben in eigenen

Lebensstrukturen, der eigenen Sprache
und Kultur verlauft. Das Vorhandensein

solcher Strukturen ist ein wichtiges Ele-

ment fiir die verstarkte und dauerhaft

werdende Migration in die USA.
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und die Wi’lrde des Menschen

Tei12

von VeronikaBennholdt-Thamsen

Die Wiirde der Frauen ist der Reichtum von Juchitan

Die Marktfrauen schaffen eine regionale und lokale Integration
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Die Frauen von Juehitan bzw. vorn Isth-

mus von Tehuantepec sind in der ganzen

mexikanischen Republik berfihmt, —

wegen ihrer Schonheit und wegen ihrer

Starke. Dortherrschtdas Matriarchat, habe

ich oft sagen horen. Das ist zwar gewiB
nicht wahr, spiegelt aber den Eindruck

wider, den man von ihnen hat. »Teco«

wird ein Mann geschimpft, der sich um

das Haus, die Kinder und die Kfiche

kiimmert. Darin schwingt ein Vorwurf

von Homosexualitfit mit, wie auch von

Unterwerfung unter die Frau. Aueh das

gilt nicht in Juchitan, wenn auch der

Umgang mitdermfinnlichen Homosexua—

litatdort tatséichlich auffallend anders ist,

worauf ich noch zu sprechen kommen

werde. >>Teca<< wird eine Frau genanm,

die stolz, energisch und in der Geschlech-

terauseinandersetzung durchsetzungs—

fahig ist. Diese Kennzeichnung trifftm .E.

den ethnischen Geschlechtseharakter der

Frauen von Juchitan gut.

Den gelaufigen Wertmustern unserer

Gesellschaft entsprechend liegt als Er-

klarung nahe, daB die Juchitecas sozial so

stark seien, weil sie fiber eigenes Geld

verffigen. Ich halte diesen Ansatz aber fiir

falsch und glaube vielmehr umgekehrt,
daB sic in dieser kapitalistischen, ganz

von der Geld- und Warenproduktion be-

stimmten nationalen und regionalen Ge-

sellschaft dennoch weiterhin fiber ihr

spezifisches Geld — namlich dureh die

Kontrolle fiber den Markt — verffigen,
weil sie so stark sind.

Es ist namlich durchaus die Frage, ob

das Faktum des Geldbesitzens allein die

Besonderheit der Frauen von Juchitan

ausmacht. Tatsachlich hat dort jede Frau

ihr eigencs Geldeinkommen aus ihrer

eigenen Arbeit, vomehmlich als Hand-

lerin. Dieses Geld wird in erster Linie ffir

das alltagliehe Essen, zumal der Kinder,

verwendet,t‘firKleidung,die Ausbildung,

ffir das Haus. Das aber entspricht durch-

aus den Verhaltnissen im Rest von Mexi-

ko und ich bin sioher, auch in der fibrigen

drittenWelt, ja selbst Europa. AuBerviel-

leicht wahrend einerkurzen Zei tim Nach—

kriegsdeutschland (Nachkriegs-USA

(Friedan 1963) und -Europa), in der die

Mehrzahl der Frauen Nur—Hausfrauen

waren, gibt es den Idealtypus von weib-

licherNur-Hausarbeiterin und sog. mann-

lichem Brotverdiener auch bei uns als

breitcs gesellschaftliches Phanomen

weder historisch noch zeitgenossisch.
Frauen arbeiten hier und weltweit ffir ein

Einkommen und em'ahren damitvordring-
lich ihreKinder. DerUnterschied in Juchi-

[an scheint mir darin zu liegen, daB dies

dort nicht unter dem Vorzeichen des

Zusatzverdienstes zu einem vermeint—

lichen mannlichen Familieneinkommen

geschieht, und auch nicht als Ausnahme

von'der richtigen Regel begriffen wird,

sondem daB dies als absoluterNormalfall

und als Standard fiir ein Frauenleben

angesehen wird. Jede Frau sorgt unab-

hangig von einem Mann fiir ihre und ihrer

KinderEmahrung,Kleidungund dasDach

fiber dem Kopf. Alles andere ist unrfihm-

lich.

Es istalso nicht so, daB dieFrauen von

Juchitan Geld batten, und (1313 sie in ande-

ren Gegenden keines batten, sondern es

herrscht ein anderer sozialer Umgang mit

dem Geld, eine andere soziale, weibliche

Herangehensweiseandas Geld.Denn das

groBe Geld haben auch in Juchitan nicht

die Frauen. selbst im Handel liegt die

Vermarktung mittels Lastwagen, auch

bezogen auf den Markt, in Mannerhand,

auch der Verkauf von Maschinerie und

auch der groBe Grundstfickshandel.

Der Handel der Frauen betrifft Nah-

rungsmittel,Lebensmittel insgesamt, und

zwar fiber groisere Entfemungen auch in

einer Menge, die sie selbst im Autobus

transportjeren konnen. Ahnlich wie in

West—Afrika, we die Frauen ebenfalls den

Markt beherrschen, haben die Handels-

aktivitaten der Frauen in Juchitan einen

handwerklichen Charakter. Der Tausch,

der den Regeln der einfachen Warenpro—

duktion gleicht, ist heute aufgrund der

nationalen Entwicklung in Wirkliehkeit

eineInformeller-Seldor—Aktivitc'it(Menne
1983). Wichtig erscheint mir, daB er an

die Subsistenz geknfipft bleibL

Wieso aber wird in Juchilan durch die

besonderesoziale Stellung derFrauen und

durch ihre spezielle Marktstruktur eine

Verelendung infolge der Krise verhin-

dert? Ich sehe vor allem drei Aspekte.

1) Es gibt einen regionalen Markt. Die

Versorgung der Kleinstadt mit Nah-

rungsmitteln geschieht ganz auf der

Grundlage der regionalen Ressour-

cen. Auf diese Weise entsteht zwi-

schen Erzeugerinnen, Handlerlnnen

und Verbraucherlnnen ein eigener

regionaler Warenkreislauf, in dessen

Rahmen sich zwar nicht das groBe
Geld akkumulieren laBt, in dem aber

alle ihr Auskommen finden kennen.

Die Verarmung durch ungleichen

Tausch, die sonst immer auf Lander-

ebene analysiert wird, kann hier auf

die Region angewandt werden. Sie

findet, in Bezug auf die Lebensmittel

zumindestmichtsiatt.Darfiberhinaus
wird der regionale Markt dutch den

Austausch von handwerklichen Pro-

dukten abgesichert, der aufder Wen—

2)

3)

schatzung der einheimischen Kennt-

nisse und Fahigkeiten beruht. Zu die—

ser nu: regionalen Zirkulation gehdrt
die reich bestickte Kleidung der

Frauentracht, der Goldsehmuck, ge—

hfiren Hangematten und Bilder eben-

so wie einheimische Musik uind Poe-

s1e.

Gestfitzt wird die regionale Zirkula-

tion durch die besondere Wertschéi-

tzung, die hier die ethnische Identitat

als Zapotecas genieBt. Ziel der Tecos

ist es nicht, sich durch Akkumulation

gegenfiber den anderen herauszudif—

ferenzieren, sondem ihnen gehtes um

das soziale Prestige, das gerade durch

Freigebigkeit erworben wird. Eine

besondere Rolle spielen dabei die

groBen Verdienstfeste, von denen cs

26 verteilt fiber das Jahr gibt. Freige-

bigkeit bedeutet, reiehliches und gu-

tes Essen und Trinken anzubieten, ffir

gute Musik und Festschmuck zu sor-

gen. Dies gilt nicht nur ffir die groBen
Verdienstfeste, die >>Velas<< genannt

werden, sondem Hochzeiten, Gebuns-

Lage, Examina, Einweihungen usw.

werden in gleicher Weise gefeiert.
Man sagt in Juehitan, dafl dort schon

deshalb niemand hungrig bleiben

braucht, weil es tfiglich irgendwo ein

Fest gibt, auf dem man sich sattessen

kann.

Die regionale und lokale ethnische

Kultur wird von einem Netz der

Gegenseitigkeit, das auf verwandt—

schaftlicher und ten‘itorialer Zuge-

herigkeitberuht, getragen. So gibt es

zwei Velas, die vonje einerArtSippe,
namlich von allen Personen gleichen
Nachnamens, ausgeriehtet werden.

Hier treffen Menschen unterschied-

lichsterSchichtzugehorigkeitzusam-
men, mitanderenWorten,es gibteinen
der Schichtenlrennung fibergeordne—
ten, verbindenden Mechanismus. Ins-

gesamt ist in Juchitan jegliche Uber-

heblichkeit,die sich aufdkonomische

Besserstellungbemft,extrem verpfintQ
Solche Personen werden, so reieh sie

auch sein mdgen, sozial isoliert. Frei-

lich vermag diese ArtderGegenseitig—
keit die Schichtenbildungnichtgrund—
satzlich zu verhindern, aber sie hat

sicherlich die Funktion, krasse Unter-

schiede zu vermeiden. Als Indikator

dafiir, daB sie funktioniert, mag viel-

leicht genommen werden, daB Juchi-

tan zusammen mit dem benachbanen

Tehuantepec, im BundesstaatOaxaca

dieniedrigsteKindersterblichkeitsrate

hat und die hochsle Alterserwartung,
denn, so weist eine andere Statistik



nach, die Emahrung in diesen beiden

Orten ist im Durchschnitt auffallend

besser als in vergleichbaren Gemein-

den (Corona 1979: Tab. 8,9, 12; Ortiz

Wadgymar 1971, Tab. 7).

Die gesellschaftliche
Wertschéitzung der Frau

verhindert eine

polarisierende
Akkumulationsokonomie

Was hatdiespezifische Situation in Juchi-

tan mit der Wiirde der Menschen zu tun,

mitderWiirde der Frauen? Die Menschen

von Juchitan haben trotz der Kolonisie-

rung durch die Spanier und danach dureh

den Nationalstaat ein stabiles Selbstbe-

wuBtsein, Selbstwertgeft‘ihl,behalten. Sie

verstehen sich nichtals Indies sondem als

Zapotecas. Aufdiese Weisekonnte ihnen

dieEntwicklungsideologie, in dernurWert

ist, was mitMaschinerieund groBem Geld

funktioniert, nicht viel anhaben. In Juchi—

tan strebtman explizitnicht nach europfii-
schem Konsummustem. Autos und Fem-

seher, ein modemes Hans, jene an die

private, kleinfamilifire Nutzung gebun-
denen Statussymbole spielen eine unter—

geordnete Rolle. »... Geld wird in erster

Linie dazu benutzt, um Freunde und

Verwandte vergm'iglich zu unterhalten,

um das System der Freundschaft und der

rituellen Verwandtschaftzu erwcitem und

um diesozialen Verpflichtungen zu erftil-

len« (Peterson Royce, 1975: 64)
In einer Welt des Geldes zfihlen — fiir

uns sehr erstaunlich — in erster Linie

menschliche soziale Beziehungen, und

das Geld ist eine Funktion derselben und

nicht umgekehrt. Wie ist das moglich?
Die Erkléirung, daB es sich hier einfach

um besondere, geradezu einzigartige

Bedingungen handle, liegtnahe. Tatsé’tch-

lich istdie Besonderheit Juchitans augen-

fallig.Die Grfinde dafiirkonnen nur durch

historische Forschung beantwortet wer-

den. Diebisherige Bearbeitung des Quel-
lenmaterials macht deutlich, daB die

Frauen am Isthmus von Tehuantepec aus

der vorkolonialen fiber die koloniale Zeit

hinweg bis heute eine auffallend heraus-

ragende Rolle gespielt haben.

Wenn aber mit dem Hinweis auf die

Besonderheitvon Juchitan gesagtwerden
sollte, daB eine Analyse des speziellen
Umganges mit dem Geld keinc Relevanz

ffir andere Gegenden haben kt'jnnte, dann

hat man es sich ohne Zweifel zu einfach

gemacht. Die Frage, die wir uns aktuell

stellen und ans den gegenw'eirtigen Struk-

turen sehr wohlbeantworten kc'innen, zielt

auf die Ergriindung jener Mechanismen,
die es ermoglichen, daB sich hier Verhfilt-

nisse halten kennen, die weltweit sonst

dem Ansturm der Geldokonomie, der

Warenwinschaftund vorallem denZwfin-

gen des intemationalen Marktes liingst
erlegen sind. Denn so einzigartig, isoliert
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und exotisch ist Juchitan auch nicht, daB

wir nicht davon lemen kfinnten.

So ist die Existenz einer Prestigeoko-

nomie,eingebettetineinesonstwelnnarkt-

orientierte Geldokonomie, ein weltweit

vielfach beobachtetes und analysiertes

Phfinomen (vgl. Bourdieu 1979, um nur

eine der bekanntesten Analysen zu nen-

nen). Im Gegensatz zu Juchitan jedoch
sind die Akteure fast immer Manner und

Frauen die Objekte des Prestiges der

Manner, sozusagen die vergegenstfind-
lichste mannlicheEhre (Peristiany 1966).

In Juchitan hingegen sind die Frauen die

handelnden Subjekte der Prestigeokono-
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mie. Diese Besonderheit ist allerdings
schon ein Teil der Antwortdarauf, warum

sic in Juchitan noch nicht verschwunden

ist, und warum sich die nahtlose Integra-

tion in die Kultur der kapitalistischen
Weltmarktokonomie mit ihrer Akkumu-

lationsmoral,diesich auchbeiderPrestige—

O'konomie vollzogen hat ~ wie Bourdieu

so fiberzeugend argumentiert — hier den-

noch nichthergestellthat. Dort,woFrauen

Objekte des Prestiges sind, verfiigen

Mfinner fiberden Besitz, komrollieren das

Geldundbeherrschen dadurch dieFrauen.

Phfinomene, die den Ubergang in die

modeme ‘geschlechtlich hierarchische

(")konomie fast schonautomatisch mitsich

bringen.
Bei meiner Suche nach der Antwert

darauf, warum sich in Juchitan die welb—

liche Subsistenzorientierung gesamfge-



sellschaftlich als positive kulturelle Pra-

gung hallen kann, will ich mein oben

bereits angeffihnes Argument, daB esnicht

der Geldbesitz ist, der dazu ffihrt, daB

Frauen in Juchitan diese Starke und sozia-

lcs Prestige haben, aufgreifen. Frauen

vcrffigen auch hier, wie gesagt, nichtfiber

das groBe Geld, sondem vor allem fiber

das kleine Handelsgeld des informellen

Sektors. Diesem allgemeincn Tatbestand

widerspricht in keiner Weise, daB es in

Juchimn auch einige sehr reiche Frauen

gibt. Denn auch sonst is! bekannt, daB

man im informellen Seklor durchaus sehr

reich werden kann. So war der vor ein

paar Jahren in Mexico-S tadt verstorbene

»Rey de la Basura<< (Kfinig der Mfillhal—
den) ein Milliardar. Auch ist es mchts

besonderes, daB Frauen den kleinen

Warenhandel betreiben und — so kéinme

man argumentieren
— dadurch ausnahms-

weise Verffigung fiber das Geld haben,

denn auch dies ist im sonstigen Latein-

amerika durchaus fiblich: 75% der Arbei-

renden im informellen Sektor, der sich zu

einem hohen Anteil aus Marktaktivitaten

zusammensetzt, sind Frauen. Das beson-

dere an Juchitan ist, daB die Frauen un-

abhangig von jeglicher mannlichen Kon-

trolle fiber dieses Geld verffigen, und daB

sie es zur Mehrung des eigenen Prestiges

im Rahmen dergesamtgesellschafllichen
Prestigefikonomie verwenden.

Diese Bcsonderheitderunabhéingigen

weiblichen Verffigung fiber das Geld und

die A11 und Weise des Umgangs damit,

bedarfderErklarung. Davon auszugehen,

daB Menschen, bloB weil sic in einem

Bereich arbeilen, auLomaLisch auch fiber

denselben verffigen, halt, obwohl die

Ansicht haufig geauBert wird, einem

zweilen Nachdenken offensichtlich nicht

stand. Auch die hohe Zahl der »self—

employed<< Frauen bedeutel nichl,dal3 sie

fiber die Produkte dieser Aktivit‘aten ver-

ffigen kfinmen, denken wir nur an die

groBc Zahl der Kleinbauerinnen, die bei

Arbeitsem igration der Manner fiberJahre

hinwcg den Boden in eigener Regie be-

arbciten. Oderdenken wir,einfachernoch,

an die Hausfrauen, denen schlieBlich das

Haus und der Haushalt, die sie produzie-

ren und reproduzieren, nicht gehfiren.

DaB die Frauen von Juchitan die Ver-

ffigung fiber ihren Arbeitsbereich, das Geld

und dessen Vcrwendung behalten haben,

liegt daran, daB sie die Wfirde des weib-

lichen Geschlechtes nichlverloren haben.

In einem engen Wechselverhalmis damit,

sozuSagen dasentsprechende gesellschaft—

liche Klima produzierend, steht die Tat~

sache, daB die Achlung _yor der alltag-

lichen Nahrung, vordem Uberlebenswert

der Subsistenzproduktion nicht verloren

gegangen
isl.

So ist es eine Quelle von Prestige und

Selbstwertgeffihl ffir die Frauen, daB sie

die >>Brotverdienerinnen<< im wirklichen

Sinne, die Beschafferinnen des Essens

sind. Dick sein gehfirt in Juchitan immer

noch zum weiblichen Schénheitsideal.

Hier wird man ganz gewiB keine mager—

sfichtigen Frauen antreffen.

In einem engen Wechselverhfilmis

zum Bewahren derweiblichenWfirde steht

auch das Bewahren des ethnischen Stol-

zes, derethnisch-kulmrellen Identitfit. Ein

Mann in Juchimn kann stolz darauf sein,

der Sohn seiner Mutter zu sein; da sie

sozial geaehtet ist und sogar ein beson-

deres Prestige erlangen kann und nicht,

wie in der modemen Gesellschaft auf—

grundihrerMutLerschaftGeringschatzung
erfahrt. lnsofem iSt die Wfirde der Frauen

der Kempunkt in der Reproduktion des

besonderen lokalen gesellschaftlichen
Geffiges.

Welche sind nun die Elemente im

einzelnen, die das genannte sozialeKlima

immer wider neu herstellen? Es sind im

wesentlichen zwei:

1) DieExistenzeinerweiblichen Offent-

lichkeit, de fiber den Markt hergestellt
wird, und

2) die Mfiglichkeit ffir Frauen ein weib-

liches gesamtgesellschaftlich aner—

kanntes Sozialprestigeverminell fiber

die Verdienstfeste zu gewinnen.
Wie hoch die Bedeulung des Marktes

beim Herslellen weiblicher foentlich-
keit ist, kann daran gesehen werden. daB

es in Juchitan auBer der obligaten staat-

lichen Verkaufsorganisation CANA-

SUPO keinen Supermarkt gibt. Das is:

bei einem Ort mit fiber 40.000 Einwoh—

nem sicher eine Besonderheit. Mit ande-

ren Worten, die Frauen tragen auch als

Konsumeminnen durch ihre Verhaltens-

weisen —besser gesagt: durch ihre Polirik

des Alltags — dazu bei, daB die typisch
kapitalistische Warenfikonomie nichl in
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der Weise FuB fassen kann, wie anders-

wo. Nach wie vor sind in Juchitan Zeit —

und Gelderspamis nicht die obersten Prin-

zipien.
Fast ein Viertel der erwerbsfahigen

weiblichen Bevfilkerung von Juchitan

arbeitet taglich auf dem Markt oder fiir

den MarkL Und der Markt ist Treffpunkt
mit der Mehrheit der anderen Frauen,

denn jede Frau Oder je Haushalt minde—

stens cine Frau gehen tfigiich zum Markt.

Entsprechend ist das Strafienbild von

Juchilan jeden Vorminag von geschaf—

tigen Frauen bestimmt. Dabei sind der

Gang zum Mark: und die Transaktion

nicht in erslerLinie von Gelderwiigungen

bestimmt, sondem gehandelt wird mit

ausffihrlichen Diskussionen und SpaBen,
und eingekauftwird bei Verwandten und

Freundinnen. Da jede Frau in Juchitan in

dereinen oder anderen Form erwerbstatig

ist, urn den Lebensunterhall ffir sich und

die Kinder zu bestreiten, wodurch sie an

der weiblichen Cffentlichkeit teilhat,

konnte sich hier die >>private<< Hausfrau

nicht etablieren.

Es herrscht zwischen den Frauen eine

hohe und komplexe Arbeitsleilung, jedes
Produkt und jede Dienstleistung fiir das

alltagliche Uberleben kann gekauft wer—

den, im Gegensatz zur Reduzierung der

Arbeitsteilung, die sonst aus dem moder-

nen Haushalt einen Ein-Frad-Beu’ieb

macht. In Juchitan also spielen Kauf und

Verkauf gerade in Bezug auf die alltag-
liche Produktion des Uberlebens eine

new

.v" ’

wichtigeRolle,dennochistnichtdas Geld

und dessen Akkumulation das oberse Kri-

terium, sondem der soziale Aspekt der

Transaktion. Und diese bleibt immer eng

an den Subsistenzbedijrfnissen orientiert.

Die Verdienstfeste von Juchitan sind

im wesentlichen AngelegenheitderFrau—

en. Sie organisieren sie, sie beherrschen

das Bild des Festes, indem sie zu Speisen
und GeLrankentdie ihre Produkte sind,

einladen, indem sie die Tanze erbffnen

und indem sie miteinander tanzen. Auch

MSnnersind hierbeteilingedochgehdren
sic in den Hintergrund, auch bildlich, ihr

Platz ist in den hinteren Reihen. Die

Verantwortung fiireines dergroBen Feste

zu fibemehmen rangien auch in der

mannlichen Prestigeskala, dort abet auf

einer unteren Stufe der Hierarchie einer

Lebenskarriere. Fiir Frauen hingegen ist

das Ausfiben eines deram'gen Amtes Ziel

fiirspatereLebensjahre. Dennoch kb'nnen

auch die politischen Posten, die in der

Mannerskala hfiher rangieren, nuraufder

Gundlage und mit Hilfe des ethnischen

Sozialprestiges erreicht werden.

Die juchitekische Gesellschaft

geht anders mit

der Sexualitfit um

Einher gehen die andere geschlechtliche
Arbeitsteilung und die andere Ge-

schlechtshierarchie in Juchitan auch mit

anderen Regeln beziiglichEhe und Sexua-

litat. Obwohl aufideologischerEbene von

m

n

WM
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den Frauen in Juchitan das Bild dermono-

gamen Ehe mit dem Ehemann als Brot—

verdiener als Ideal vertreten wird, ganz

wie es der Vermiltlung durch die Schule,

die Kirche und die Massenkommuni-

kationsmittel entspricht, istdie Praxisden-

noch eine ganz andere‘ Frauen, geradeauf

der oberen Ebene des Sozialprestiges, ha-

ben Kinder von verschiedenen Viitern.

Auch diepolitische Karrierevon Mannern

wird durch die Herkunft aus einer unche-

lichen Verbindung in keinerWeisebehin-

den. .

Besonders aufscthBreich ist in die-

sem Zusammenhang der Umgang mitder

mannlichen Homosexualitat bzw. mitder

Geschlechterzuschreibung. In Juchitan

gibtes 'dreiGeschlechter: Manner,Frauen

und Museh, das Sind homosexualie Man-

ner. Auch homosexuelle Frauen sind in

Juchitan freilich bekannt, sie werden abet

nicht gesondert gruppiert, da sich ihre

Verhaltensweisen gegeniiber denjenigen
der anderen Tecas nicht besonders ab-

heben. Die Museh haben, Obwohl die

Offenbarung ihrer Homosexualit'é’it. sozu-

sagendas>>coming out<<dennoch konflikt—

beladen sein soil, einen anerkannten,

effentlichen gesellsehaftlichen Ort und

werden nicht dishiminiert. Mit Harriet

Whitehead kénnte man deshalb auch von

>>institutiona1isierter Homosexualitfit<< in

Juchitan sprechen (Whitehead 1985).
Tatséichlich laBt sich ihr Ansatz, die

Homosexualitat der historischen einge—
borenen GesellschaftenNordamerikas zu

verstehen, direkt fibem'agen. Unter den

Zapoteken von Juchitan wie bei der

Mehrheit der ethnischen Gruppen des

Nordens haben die homosexuellen Man—

ner bestirnmte Aufgaben innerha-lb der

gesellschaftlichen Arbeitsteilung. So wie

Manner vor allem Fischer and Acker—

bauem sind und Frauen Handlednnen,

sind sie ffirkunsthandwerklicheTatigkei-
[en zustandig (Papiergirlanden und

Schmuck fijrdie groBenFeste; Entwerfen

der Stickmuster ffir die Festgewéinder der

Frauen; Malerei und ahnliches mehr).
Dieser klare gesellschaffliche 011, also

die Institutionalisierung der Homosexua-

litat, setzt laut Whitehead voraus, daB

Frauen und deren Tatigkeiten ein relativ

hohes Prestige haben, im Gegensatz zu

dem, so muB hinzugefiigt werden, von

Geburt an niedrigen sozialen Status, den

sie in der modernen indusn'iellen Gesell—

schafthaben.

Obwohl das mannliche Geschlecht

auch unter den Ethnien des Nordens, die

die institutionalisierte Homosexualitat

kennen,mehrHochschatzungerfahrenhat
als das weibliche, war es fiir Manner, vor

allem wenn sie cine Oder mehrere weib-

liche Fertigkeiten gut beherrschen, mtig-
lich einen gesellschaftlichen Platz zwr-



schen Mann und Frau einzunehmen, der

ffir einen Mann immer noch so viel sozia-

1e Anerkennung versprach, daB er diesen

jederzeit dem Verstecken der physischen

Homosexualitfit vorziehen konnte.

Klarer noch als Whitehead es tut,

mochte ich vor dem Hintergrund meiner

lheoretischen Uberlegungen zur

geschlechtlichen Arbeitsteilung im Kapi—

talismus noch einen weiteren Aspekt be-

tonen (Bennholdt-Thomsen 1983). A15

eine wesentliche Bestimmung der ge-

schlechtlichen Arbeitsteilung im Kapita-

Iismus im Verhfiltnis zu friiheren Produk—

Lionsweisen sehe ich deren Abstraktheit

an. Die geschlechtliche Arbeitsteilung

verl‘ciuft nicht mehr in ersterLinie entlang

von Tfitigkeiten undTéitigkeitsbereichen,

sondem Arbeitsbereiche von Frauen

gelten als gesellschafllich minderwertig

und wo Arbeiten als niedrig eingeschiitzt

werden, sind Frauen zu finden. Grund ist

der fur Arbeit herrschende aberakLe

WertmaBstab des Geldes im Gegensatz

zu dem konkreten des Konnens, derFertig-

keilen und der gelungenen Produkte

(anstelle etwa von deren Quantitiil). So

arbeiten Frauen nach den Kriterien der

modemen Gesellschaft nicht etwa im

Haushalt als gute Kochinnen oder beson-

ders gute Erzieherinnen ihrer Kinder,

sondem sic arbeiten in den Augen ihrer

gesellschaftlichenUmwelLvorallem ohne

Geld, weshalb in diesen Fallen auch ge-

sagt wird, daB sic nicht arbeiten wiirden.

Typischerweise
— oder besser gesagt:

perverserweise
— gelten gerade jene Be-

reiche, die unmittelbar das alltfigliche

Uberleben betreffen, die Subsistenzpro—

duktion also. die vor allem von Frauen

getan wird, nicht als Arbeit. In Juchitan

aber istdies anders. Frauenarbeit, obwohl

sie fiber Geld vermittelt ist, und dies, was

die alltfl'glichen Verrichtungen anbelangt,

in wesemlich stirkerem MaBe als bei uns,

bemiBt sich nichtnach Geld, sondem nach

Qualitiit der TéiLigkeit. Aufgrund der

Bedingung, daB sie an die Subsistenz

gekniipft bleibt und die stoffliche Seite,

ansLelle von irgendwelchen Warenmen-

en Bedeutung hat, kann sie auch gesell-

schaflliches Prestige erlangen. Deshalb,

weil die geschlechtliche Arbeitsteilung

an den konkreten Tatigkeiten und dem

fiberlebenswert der Dinge orientiert ist,

ist sie auch nicht sexistisch (modem-hie-
rarchisch)undist, so meine ich mitWhitc-

head, die Existenz der institutionalisier—

Len Homosexualitiit in Juchitan erkléir-

lich.

Subsistenzorientierung versus

Entwicklungsideologie

Anhand von Juchitan wird deutlich,

daB Subsistenzorientierung, Markt-

6konomie und selbst verallgemeinerte
Geldfikonomienicht notwendig Wider-

spriiche zu sein brauchen, dafl es also

durchauszeitgenossischeMechanismen
gilit, die die Automatik der Wachs-

tumsékonomie — Ignoranz gegeniiber
dem Uberlebenswert, Akkumulations-

moral,1 Zerstiirung der Umwelt und

dersozialen Gegenseitigkeit—zu durch-

brechen vermogen. Hierauf mochte ich

mitmeinen SchluBbeIIachtungen zu Juchi-

tan eingehen.
Die domiuierende sozialwissenschaft—

liche Theorie zu gesellschaftlicher Ent-

wicklung tut sich aufgrundihrer evolutio-

nfiren Grundannahmen, (133 die Sub-

sistenzwirtschaft vollstéindig verschwin-

den und von der Warenwirlschaft abge-
lost wiirde, schwer,die nichtnur in Juchi-

tan, sondem weltweitanzutreffende Situa—

tion, (133 die Subsistenzproduktion und

modeme Marktokonomie eng miteinan-

der veriahnt sein kennen, anders als in

Termini eines Uberbleibsels zu analysie—
ren, das bald auflloren wird zu existieren.

Mich hingegen interessiert gerade, wie

sich dieseOkonomie derSubsistenzorien-

tierung, die so deullich mit weiblichem

undethnischem SelbstbewuBtsein verbun-

den ist, wie sich dieser andere Umgang
mit Geld heutzutage, am Ende des

20.]ahrhunderts immerwiederneu repro-

duziert.

Hintergrund meines Interesses ist die

Erkenntnis, daB eine fortgesetzte Mone-

tarisierung aller Verhfilmisse und eine

fortgesetzte >>Verwandlung aller Dinge

(und Dienste) in Waren<< (Wallerstein

1984) nicht wfinschenswen ist, da sie nur

unter fortgesetzterZerstorung sowohl der

umgebenden fiuBeren als auch der inne-

Eckhard
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ren, menschlichen Natur vonstatten ge-
hen kann. Dennoch ist realistischeriiveise

unverkennbar klar, daB wir in ciner Welt

leben, in der heulzulage niemand ohne

Geld fiberleben kann. Deshalb ist das

Versléindnis eines anderen Umgangs mit

dem Geld, einer anderen als nur okono-

mistisch—utililaristischen Wertschfilzung
sozialer Beziehungen von besonderer

Wichtigkeit.
Es geht hier also nicht um den Traum

vom goldenen Zeitalter. Auch der Vor-

wurf von realitiitsfemer Nostalgic, der

meinem Forschungsinteresse geme enl-

gcgengehalten wird, u‘ifftmich nicht, denn

erentspringtwiederderkritisiertenSicht—
weise,die fortschrittsverherrlichendin der

einschienigen dualistischen Interpretation
gefangen bleibt.

An der Krilik an dualwirtschaleichen

Vorstellungen, die in der gegenwfirtigen
bundesdeutschen Sozialwissenschaft

sogar eineRenaissance erlebt, hat sich der

von mir hier verwendele Begriff der

>>Subsistenzproduktion<< entwickelt. Die

Kritik lautet, daB ein Begriff von »Sub-

sistenzwirtschafl<< verfehlt ist, der diese

nur als eine geschlossene Produktions-

weise versteht im Sinne der Autarkie

kleinerGruppen, Haushalte, Familien oder

einzelner Individuen.

1) Denn die Produktion unmittelbar fiir

die Subsistenz verschwindet nicht,
sondem sie verfindert ihren Charak-

ter. Immer,.auch unter Bedingungen
der Hochindustrialisierung und der

verallgemeinerten Geld- und Waren-

zirkulaLion, ist die Arbeit ffir das di-

rekte Uberleben, unmittelbar fur den

Konsum ohne vorher fiber ‘Jv'aren

vermiuelt worden zu sein, notwendig.
2) Auch die einfachste Wirtschaftkennt

Tauschbeziehungen, wie etwa das

Wildbeutertum im vorkolonialen

Australian, wo fiber weite geographi-
sche Entfemungen hinweg ebenfalls

entfemteverwandschaffliche und/oder
territorial-soziale Bindungen vermit-

IeltiiberTauschbeziehungen aufrecht-

erhalten wurden.

Unter dem Eindruck der Herrschaft der

verallgemeinerten Tauschbeziehungen in

der Modeme hat sich in der Theoriebil-

dung ein ideologisches Postulat breitge-
macht, dessen cine Seite darin besteht, fiir
die Modeme nur noch Tauschbezie-

hungen, nicht aber die unmiuelbare Pro-

duktion ffir den Konsum zu sehen. Dazu

gehort als andere Seite, daB die Existenz

der Subsistenzproduktion vollstfindig in

nicht—modeme Gesellschaften projizien
wird, fur die nun wiederum die Tausch-

beziehungen ausgeblendet werden.

Diese Ideologie rechtfertigt die Mo-

deme insofern, als alle vorgeblich evolu-

tioné'u davorliegenden Verhfiltnisse so

gesehen werden, als héitten die Menschen

nichts anderes, als ihre alltéigliche lokale,

cnge Welt gekannt, in der sie sich fiir das

alltiigliche Brot schinden muBten. Jeder

Hiweis auf die Bedeutung und womog-
liche notwendigeStéirkungderSubsistenz-
produkLion in der Gegenwart wird ent-

sprechend als Rfickschritt angesehen, als

Versuch Unwiederbringliches wiederzu-

beleben und nicht zuletzt als verfalschen-

de Verkléirung einer in Wirklichkeit nur

mijhevollcn Existenz. Diese Ideologie, in

der nur ein Ausschnitt der modemen

Gesellschaft fiir das ganze gesetzt wird,

fiihrt femer zu einer geradezu aussichts-

losen Einseitigkeit. Andere als industriel-

le Formen der Produktion und andere als

fiber den groBen nationalen und intema-

tionalen Marktvermittelte Tauschverhfilt—

nisse konnen ffir die Gegenwart nicht

konzipiert werden, weil sie vorher aus der

Konzeption der Modeme verbannt wor-

den sind. Existierende andere Formen

konnen nicht wahrgenommen werden,

obwohl sie sich unter den Augen der

Betrachter selbst vollziehen.

Anstatt einen Bruch zwischen der

kapitalistischen und allen vorkapitalisti—
schen Gesellschaften zu postulieren, der

i

noch dazu als qualitativer Sprung ver-

sLanden wird, geht es also vielmehr da-

rum, die verschiedenen, sich verindem-

den Formen der Subsistenzpmduklion im

Verein mit den entsprechenden Tausch—

relationen zu analysieren, nicht zulem

um die Mechanismen einer subsistenz-

orientierten gesellSchaftlichen Reproduk-
lion gerade auch ffir die Gegenwan ken-

nenzulemen.

Rio Grande:

Die Subsistenzproduktion
schafft Selbstvertrauen, Stolz

und Eigensinn

W’olhrend ich mich in Juchitan gefragt
habe, welche sozialen, kulturellen und

ethnischen Bedingungen die subsistenz-

orientierte ékonomie f6rdert, drfingt sich

mir in Rio Grande, aufgrund meiner Er-

fahrungen in diesem Dorf, genau der ent-

gegengeseme Blickwinkel auf. Hier sehe

ich, wiedie Gkonomie, niimlich die kn'sen—

konjunkturellbedingteStfirkung derSub-

sistenzproduktion, die ethnische sozio-

kulturelle Eigenart und erhohtes Selbst-

vertrauen in die eigenen Ressourcen und

Kriifte fordert.

Bei meincr Untersuchung 10 Jahre

davor, stand Rio Grande ganz unler dem

EinfluBentwicklungsfordemderMaBnah-
men. deutlich fuhlbar war der Sog in

Richtungkapitalistischer Geldokonomie,

der entsprechenden Kultur und ent-

sprechendersozialerWertschfitzungen, in

den die Menschen von Rio Grande gezo-

gen wurden. Der Mechanismus, der die-

ser Wirtschaftsform auch irn mikrosozia-

len Bereich zur Durchsetzung verhilft,

begann zu operieren: daB nfimlich in die-

ser Gesellschaft Wertschfitzung erfzihrt,
wer Geld hat, bzw. daB nur die Arbeit und

die sozialen Bedingungen zahlen, dieGeld

cinbringen. Dieser Herrschafts~ und K010—

nialisiemngsmechanismus machtesichauf

drei Ebenen der sozialen Kategorisierung

bemerkbar, —bezogen aufdieExistenz als

Indios, bezogen auf die Manner und beu

zogen auf die Frauen.

Erslens, bezogen aufdie Indios, inso-

fem als man sich versprach, die rassisti-

sche Verachtung, die in Chiapas noch

dazu besonders exuem ist, dadurch zu

fiberwinden, daB auch die Campesinos
Choles Geld in die HZinde bekamen, in-

dem sie ihre gesamte Agrarproduktion
auf Cash Crops umstellten. Der Mecha~

nismus ist bekanm und vor allem von

Fanon eindringlich beschrieben worden.

Es ist der Versuch, der rassistischen Dis-

kriminierung dadurch zu entgehen, daB

man die Lebens- und Kulturformen der

Herrschenden nachah‘mt. Dies war zwei-

felsohne ein Grund, warum die india-

nischen Bauem von Rio Grande dem

Anbau von Sorghum anstelle von Mais

und dem Kredilprogramm einschlieBlich

des Traktors nicht mehr Widerstand ent-

gegensetzlen,obwohl sie sichdavon kaum

eine bessereErnfihrung versprechen konn—

ten.

Der zweite Mechanismus operierte irn

Geschlechterverhfiltnis. Es war von vom-

herein klar, daB das Geld wie bisher und

nun in verstfirkterem Mafie zu Hinder: der

Manner gehen wfirde, wodurch ihreHerr-

schaftsposition gegeniiber den Frauen

noch erheblich ausgebaut warden wfire.

An die Stelle der Kooperation und der

geschlechtlichen Arbeitsteilung nach

Subsistenzlfitigkeitendrohte sichendgfil—

tig die moderne Geschlechterhierarehie

vom mz’mnlichen Brotverdiener und der

weiblichen, abhfingigen zuarbeitenden

Arbeitskraftdurchzusetzen.

Dritlens, in Bezug aufdie Frauen hatte

das zur Folge, daB sie die aufkommende

Verachtung gegen fiber Subsistenzaktivi-

u’iten dadurch mitvollzogen, daB sic sich

gegen die Ausweitung von Subsistenz-

tiltigkeiten in ihrem Aufgabenbereich

sperrten und sich lieber auf Heirnarbeit

ffir Verleger Oder sogenannte einkom-

menschaffendeMaBnahmenorientierten.

Konkret wurden Programme zum Ge—

m i'i'seanbau im Hausgarten und zurDiver-

sifizierung der Nahrung, um Mangeier-

nfihrung entgegenzuwirken, von ihnen

durchweg boykottiert, wohingegen die



Masth‘ahnchenzucht, die Hausfrauenkre—

diLe ffir Nzihmaschinen und Naharbeiten

im Verlagssystem
— all das was Geld

einbringt — sehr gefragt waren.

Zehn Jahre spiiter, da der Traktor und

das Sorghum, die Zuchihéihnchen und die

Niiharbeiten und insgcsamt das cntwick-

lungsférdemde Projckt verschwunden

waren, gall wieder anderes als nur das

Geld. Gleich am ersten Tag werden wir zu

einem Chaya-Gerichl eingeladen, einem

wildwachsenden Sprb‘Blingsgemijse. Und

Adelina, die uns dieses anbietet, scheint

sich, anders als vor IOJahren, nichtdarum

zu scheren, (138 die Indies in Chiapas von

den Ladinos als>>Grasfresser<<bezeichnct

werden, weil sie wildwachscndePflanzen

sammeln. Maria baut sogar Gemfise an,

némlich die traditionelle Kiirbisart Cha-

yole, die in der Gegend schon fast ver-

schwunden ist. Allerdings kultiviert sie

sic in dcr Milpa, dem gescllschaftlich

ancrkanmcn Produktionsort, und nichtim

Hausgfirtchcnfias einetypisch weibliche

Zusatzleistung signalisieren wiirde. Sie

gem auch mit der Machete 103, um sie zu

emten. Neu in Rio Grande ist fiir mich

auch, daB schreindringlich versuchtwird,

mir Chol, die einheimische Sprache, bei—

zubringen.

DaBessich beidieseroffensichtlichen

Aufwertung eigener Ressourcen , und

Kennmisse nicht nur um Zuf‘zille, sondern

vermutlich um Bausteine in einem neuen

und zugIeich alten Gefiige handell, wird

mir in einem anderenZusammenhang klar.

Die nationale Aufkauforganisation ffi:

Kaffee INMECAFE will die Bauem von

Rio Grande davon fiberzcugen, eine neue

Kaffeesorte anzubauen. Es ist eine nied-

rigere buschartige Pfianze, die keine

Schattenbéiume bcnotigt und die wesent-

lich hohereErtriige liefern soll. Zu diesem

Zweck untersti‘jtzt INMECAFE zusam-

men mitNestlé eine Demonstrationsplan-

tage, in der die Stauden schon ma] akkurat

ausgerichtet im richtigen Abstand ge-

pflanzt sind. Aber die Bauem von Rio

Grande haben sich mehrheitlich dagegen
emschieden.

Antonioerlfiutertmirwarum: Die neue

Sorte brauche verstéerte Diingemittel-,

Insektenvertilgungsmittel und Herbizid—

.gaben, setze also eine Investiu'on voraus,

fordie sie sich holler verschulden miiBzen.

>>Endrogarse<<, sag: Antonio in der hier

ijblichen Weise zur Verschuldung, was

SOViel heiBt wie »Drogen nehmen« und

>>siichtig werden<<. Wie ireffend, schieBt

es mir durch den Kopf. Das eben aber

wollen sie nicht, sicwollen nicht abhfingig
werden. Kaffee ist ein Weltmarklprodukt
und daher im Preis zu schwankend. Sich

noch sLéirker davon abhflngig 211 machen,
indem man fiir die Bezahlung der Kredile

arbeitet und fur die notwendige intensi—

vercPflege mehrZeit aufwendet, das will

man in Rio Grande nichL Die Milpa ist

etwas Sicheres, sagt man mir, der Kaffee

aber nicht. Die Schattenbiiume wfirden

durch ihr Laub aufierdem einen guten
natiirlichen Dfinger abgeben. Das spart
Geld und Zeit. Femer eignet sich die

gegenwéirLige Sorte gut zur Ergfinzung
des Maisfeldes, da sie auch an steileren

Berghéingen gedeiht und die Schaden-

b'aiume zudem einen Erosionsschutz dar-

stellen, und die Milpa, die auf den ebe-

neren Fléchen betrieben wird, vor An-

schwemmungen schiitzt. Die neue Sorta

jedoch 5011 in der Ebene gepflanzt wer—

den, wodurch der Mais auf diese Hinge

verdréingtwiirde.EinigeNachbargemein-
den hfinen diese Umstellung vollzogen.
»Sie konnen uns nur leid tum, sagen die

Leule von Rio Grande. Bemerkenswert

erscheint mir diese Haltung vor allem

deshalb, weil man in den letzten Jahren

dutchweg gute Preise mit dem Kaffee

erzielenkonnte,nichtzulemdeshalb,weil



der slfindig sinkende Wechselkurs des

Peso bei Exportprodukten ein Vorteil ist.

Wie recht die Bauem von Rio Grande mit

ihrcr Einschfitzung des unsicheren Kaf-

fee-Einkommens dennoch auch in der

Aktuaiitfit haben, zeigte sich schon Ende

Oktober/Anfang November 1987. Die

drastisch sinkenden Weltmarktpreise fiir

[affce fiihrten dazu, daB dasINMECAFE

[en KreditvorschuB auf die Ernie 86/87

ugleich als deren abschliefiende Bezah-

ung deklariene, die erwartete Nachzah-

mg bei Venechnung mit der Emte also

inbehielt.

Gestfirkt dutch die Erfolge der letztcn

ihre in derSubsistenzproduktion scheint

Ian sich in Rio Grande bcwuBtwieder fiir

iesen Weg entschieden zu haben. Be-

thsein als bewuBtes Sein, als kulwreile

Prfigung der Menschen durch ihre almig-
liche Praxis vermochte hier aufgrund der

jahrhunderteiangen indianisch-biiuer-

lichen Geschichte und trotzderkolonialen

Unterwerfung, die Entwicklungs— und

Geldglfiubigkeit zu unterminieren. Da-

malsvor lOJahren habe ich offensichtlich

dieEffizienz dcrentwicklungspoiitischen

Planung und Durchfiihrung und ihres

Korsens, der florierenden Weltwinschaft,

fibetschfitzt und die Einsicht und Weil-

sichtderMenschen von RioGrande unter-

schiitzt. Tatsiichlich ist Rio Grande, wie

die Mehrmhl anderer Dorfer in Mexiko

auch,geradczu fibersfitmitEntwicklungs—

projeklruinen — einem Lauren Siaudamm

fiir ein Bewfissemngsprojekt, das nice in

Gang geselzt wurde und dessen Stan—
becken voller Geriill ist; einem verwai-

sten Schweinekoben fiir die Mastzpcht
fiir den Verkauf; einem Backofen fiir

einkommenschaffende MaBnahmen fiir

Frauen, der seinen Zweck ebenfalls nicht

erfiilit; verschwunden ist der Traktor,<ias

Ochsengespann von damals, der Sorg-
hum und so waiter. Diese Erfahrung,
verbunden mit derpositiven Entwicklung

der Subsisteanroduktion in der Krise,

hat in Rio Grande -— and nach Aussagc
anderer Forscherlnnen auch in anderen

Gebieten Mexikos -—dazu gefiihrt, daBder

kolonialistisch abhangige Glaubc an die

Entwicklung einer seibstbestimmteren

kritjschen Einschfizzung Plaiz gemacht
hat.

Schiuflfolgerung:
Die Krise 2115 Chance?

Dieser Meinung zumindest ist ganz dezi—

diertGustavo Esteva, der frfihere Initiator

und leiuende Koordinatordes SAM, Siste-

ma Alimentario Mexicano, eines Regis-

rungsprogramms zur Fordemng der

Grundnahrungsmittelproduktion inMexi-

ko. Das SAM wurde 1979, ads steigende

Imporlc von Grundnahrungsmiueln be-

sorgniserregende AusmaBe angenommen

batten, eingerichtet, nicht zuletzt wegen

deranderweitig bentjtigten Devisen. Noah

bis 1960 war Mexiko in Grundnahrungs-

mitteln autark gnawesen.2
Die Einrichtung des SAM in Mexiko war

ganz richtig auf der Einsicht gegriindet,

daBdchiickgang inderProduklion,zuma1

des Grundnahrungsmittcls Mais, auf den

Riickgang seines Anbaus durch die

Kleinbauern im Trockenfeldbau zu-

rfickzufiihrcn war. An sie ricmete sich

deshalb auch in erster Linie das SAM.

Trotz einiger Erfolge — immerhin konnte

die Maisproduktion in drei Jahrcn von 9

Miliionen Tonnen auf l3 Miliionen Ton-

nen erhoht warden — wird das Programm

nach diesen drei Jahren dennoch abge—

brochen. Esteva selbst meim, daB es ge-

schcitert sei. Und zwar siehter das Schei—

tern ais ein insLimLionelIes Scheitem an,

und zwar insofem, ais es nie geiungcn

war, das SAM als ein Projekt der Bauem

selbst zu emblieren. Ohne hier auf die

verschicdenen Grfinde, warum dies so

war, im Einzeinen eingehen zu kénnen,

mochte ich an diesen Punkt ankniipfen:

Mit Esteva bin ich der Meinung, daB ein

Projckt der Selbstversorgung mit Nah-

rungsmittelnnurfunktionieerennesbei
den Produzenten selbst ein Konzept, cine

Wertschfitzung,cineOriemierungaufdie
Gmndnahmngsmiuel gibL Main Blick-

pnnktdabei ist allerdings nicht derjenige,
wie ein staalliches Programm am hasten

so propagiert werden kann, dafi es von

den Produzentinnen angenommen and



umgesetzt wird, sondem ich bin vielmehr

der Meinung, daB eine Selbstversorgung

cines lokalen und regionalen Rahmens

bedarf, in dem sie sozial verankert ist, wo

sie sozusagen von unten her getragen und

aufgebaut wird, Esteva geht sogar so weir

zu sagen, daB »eine Strategie, die solch

einen Iiefen Wandel anstrebt, wie das

SAM es vorhatte, nur gemeinsam mit der

gesamten Gesellschaft und nicht hinter

ihrem Riicken. .. geleistet werden kann«

(1984, 8.32). Er meint damit cine umfas-

sende Subsistenzorientierung und, wenn

man so will — Kultur im Gegensatz zur

herrschenden Geld- und Warenorientie-
rung mil ihren entsprechend koloniali-
stisch gepragten Konsummustem. Viel-

leicht vermag die Krise in Mexiko jenen

Beitrag zur gesellschaftlichen Kehnwen-
dung, die fijr die Subsistenzonentierung
notwendig ist, zu leisten, wieEstevameint.

Dabei bin ich nicht der Meinung, dais

es einen einfachen matenellen Oder oko-

nomischen Mechanismus zwischen Ein-

kommensknappheit und Wiederaufleben
der (agrarischen) Subsistenzproduknon

gibt. Erfahrungen aus verschiedenen
Gcgenden der Welt sprechen Vielmehr

dagegen. So ist etwa in Btelefeld zu beo-

bachten, daB Emigrantlnnen aus der Tiir~

kei sich sehr haufig unbenutzte Stficke

Land {fir den eigenen Gartenanbau anei-

gnen, wohingegen diese Tendenz bei

deutschen Erwerbslosen, die vermutlich

noch Starker aufein zusatzliches Natural-

einkommen angewiesen waren, wesent-

lich geringer ist. Oder betrachten wir die
Homelands im siidlichen Afrika, fiir dle

Vesperkritisiert hat, daB die Manner eher

miiBig aufden nachsten Kontraktetwa fiir ‘

die verhaBte Minenarbeit wanen, als eine

Eigenkonsumproduktion aufzubauen

(Vesper 1983). Ahnlich enttauschende
Erfahrungen habe ich im Norden Mexr-

kos bei Landbesetzergruppen gemacht,

die das beselzte Land eher brachliegen

IieBen und auf den Kredit fiir die Cash

Crop—Produktion waiteten, als es ohne

Kredit fiir dcn Eigenkonsumanbau zu

nutzen (Bennholdt-Thomsen 1982). Es

bedarf offensichtlich (zusfitzlich?) einer
bestimmten sozialennnd kulturellen Dis-

sition, damit unter modemen Bedin-

gungcn
die Subsistenzprodukljon an

Bedentung gewinnen kann.

Angesichts der zunehmenden oholo-
ischen Zersto’rung durch die industnelle

Agaxproduktion, angesichts dos raptden

Verdriingens von okologisch'angepaBten
Kulturpflanzen durch kiinstlich geziich-

tete >>Wcltwirtschaftspflanzcn«, ang‘e-
sichts derprekaren lokalen Nahrungsrnit—
telversorgung,

die z.B 1m Afrika sfidhch
der Sahara weiter abnimmt,.w1e (116 FAQ
bcsorgt bcmerkt hat, angesnchts schheB-

lich des schwindenden sozialen Status

vonFrauen weltweitundderdamiteinher—

gehenden Geringschéitzung der weiblichen

Uberlebensproduktion, bin ich der Mei-

nung, daB die Analyse der sozialen und

kulturellen Mechanismen, die eine Sub-

sistenzorientierung fordem oder vet-hin-

dern, ein vordringliches Thema ist.

Anmerkungen:

l) Den Begriff habe ich zum ersten Mal

in einem Aufsatz zur Okologiefrage
benutzt: »Von Moral der Akkumula-

tion anstelle von Fortschritt spreche

ich deshalb, um uns klarzumachen,

wieviel enger diejenigen. die mit der

Akkumulation scheinbar nichts Posi-

tives verbinden. weil sic im Gegenteil

darunter leiden. mit dem Kapital ver—

strickt sind, als unsjene Theorie glau-

ben machen will, derzufolge es sich

dabei um ein objektives Sstern han-
delt, das sich nach der eigenen elser-
nen notwendigen Gesetzlichkeit ent-

faltet. jenseits des Willens der Mehr-

heit der Menschen.« (Bennholdt-
Thomson. Die Okologiefrage ist euro
Frauenfrage, in: Beitréige zur femini-

stischen Theorie und Praxis. Heft 19,

1987)

2) ”ZWischen 1980 and 1989 bedeutete

der Import Von Mais, Soya. Sorghum

Lind Weizen einen Devisenabflufi van
mehr 315 9 Millionen Dollar, wobei
allerdings mar36% davort aufdenMats

und 9% auf den Weizen entfielen,

dagegcn 28% auf Soya and 2.9% auf

Sorghum. beides ausmhliefihch But-
termittehz (U. Oswald. Manusknnt).
Die Autonn weist damit daraufhin.

wie teuer der mexikaniichego‘llzsl;w‘ chaft der Luxus ons

Fl:i:0h, der im Zuge der Verstiidte-

rung erheblich zugenommen
,,

hat,

kommt. Gleiehzeitig werden-
bauer-

liche Anbaufliichcn durch
these ty-

pisch auf Gewinnmaximlf’aflmg
116‘

lende Viehproduktion enteignet.
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Termine‘ J

KongreB »Migration und Rassismus

in Europa
Vom 27.-30.9.1990 finder dieser KongreB in

Hamburg stau. Teilnahmekosten: 50.— DM.

fiir Nichlverdienende 20.-DM. Es sprechen
u.v.a.:

Jessica Jacoby/Gotlinde M. Lwanga: Unter-

schiede und Zusammenhéinge zwischen Ras-

sismus 11nd Antisemitismus

Stefan Gajtanides: Sozialer Wandel und Aus-

linderfeindlichkeit

Stephen Castles: Globale Arbeilskraft, Rassis-

mus und derNiedergang der Nationalstaaten

CzarinaWilpert: Rassismus ——der b1 inde Fleck

der Migrationsforschung in der Bundesrepu-
blik

Friedrich Heckmann: Nationalstaat und eth-

nische Minderheiten

Clara Gallini: Die Stereotypen der rassisti-

schen Imagination in der Allmgskulmr

Siegfried Iiiger: Rassismus, Konservatismus

und Rechtsextremisrnus in der BRD

Alma Thier—Boumedienne: Strategien gegen

Rassismus und Sexismus

Henning Melber: Zur Kominuitiit kolonialen

Denkens etc.

KamakI/Anmeldung: Institutfiir Migralions-

undRassismLLsforschung,Rutschbahn38,2000

Hamburg—13. Tel. 040-45 21 62

Anarchistische Tage in Mfinchen

Wei] sich im Rahmen der Veranstaltungsreihe
November 88 - Mai 1989 »70 Jahre Revolu-

tion und Riterepublik in Miinchen 1918/19

gezeigt hat. daB zum Stichwort Anarchie viel

konfuseund falscheMeinungenvorhemchen,
hat der Wetzstein e.V. beschlossen, dagegen

politische Bildung zu seLzen.

Die Einstimmung soll ein Vor-Abend am

7.11.90 geben: ein Abendessen im Stragula

(bitle Voranmeldenl).
Am Freitag, 16.11. abends dann: Biicher und

Theorie-Abend: Literaten und Leitfigu-

ten, Kfimpferlnnen und Ideen . . .

Am Samstag.17.11.nachmittags ein Projekle

markt, auf den nicht nur Mfinchner Pro-

jekte‘und Beuiebe, sondem auch Ideen

und Ansiitze aus anderen Gegenden vor-

gestellt werden sollen. Abends: Kultur.

Am Sonntag, 18.11. nachmittags eine

Zukunftswerkstatt zum Szeneleben. Hin-

demisse, Utopien, neue Projekte An-

sehlieBend: Eine Abendmesse der heili—

gen Inquisition.
Am Montag, 19.11. vorminags: Pressekon—

ferenz, abends Auswertung und Ausblick.

Wer Lust hat mitzuarbeiten, melde sich bei:

Wetzsteine.V., FritzLelsch,Parkerstr23 . 8000

Miinchen80

Tagung xBrauchen wir ein zweites

Kriippeltribunal?« vom 19.-21 .Oktober 1990

Neben einigen Verbesserungen ffirBehinderte

im schulischenundpflegen'schen Bereich, sind

vermehrt Angriffe auf das Lebensrecht be-

hinderterMenschen zu bemerken. Die Tagung

wird anGegensu'ategien arbeiten. Ort: Iugend~

herberge Niimberg,
Kamakt: AG-SPAK, Anneliese Mayer, Adlz-

reiterstr.23, 8000 MWhen-2

Europa-Tagung
Vom 25.11.-2.12.90 findet in Bremen cine

Tagung Stan. die vom >>Intemationalen Komi-

tee zur Beobachrung der europ‘aiischen Ver-

einigung<< (CIRUE) vorbereitet wird. Unter

den Themen: >>Recht1iche und soziale Vein—

demngen in denjeweiligenLandem imZusam—

menhangmit"Harmonisicmngsbesh*ebungen“
(Schengen, TREVI eta), Ausbau des Polizei-

apparats als sogenanme Sicherheits-»Aus-

gleichsmaBnahme<< (Rolf Gossner), Asly irn

Rahmen Europa mit Dritt—Ausliinderlnnen

(Ellen Olms/DieterLfihmann),Natonalslaat
-

Nationalismus/Rassismus.

Kontakt: CIRUE. c/o Stadtjugendring Bre-

men,Bdrgermeister-SmidI-SlrJ 14, 2800Bre-

men

Europas Macht zum Frieden. Vision und

Wirklichkeil. Tagung des Bundes fiir Soziale

Verteidigung vom14.-16.12.90 inKoln/Deuz.

Angekiindigt sind LLa. Theodor Ebert, Johain
Galtung, Dieter Senghaas und diverse GRU-

NE.

Kontakl: Bundfiir soziale Verteidigung, Frie-

densplatz Ia. 4950 Minden

/
’

V

Kurzes/Kleinanzeigen

* Antifasehistischer Taschenkalender 1991

Erstmals wird es einen antifaschistischen

Taschenkalender geben. Er sol] bereits ab

September90 im H andel sein mid wird inhalt-

lich von verschiedenen antifaschistischen

Gruppen gesialtet und vom Antifaschistischen

Plenum in Miinster herausgegeben and tech-

nisch produziert. Inhaltliche Themen sind:

Selbstverstiindnis verschiedenerAntifa-Gmp-

pen, Die »Neue Rechte<< in der BRD, das

Frauenbild fasehistiseher Gruppierungcn,

Faschismus und Antifaschismus in der DDR,

imperialistische Fliichtlingspolilik, Kunst als

Widerstand etc.. Ladenpreis: 9,50DM.

Kontakt: Amifa—Plenum, c/o Themroc, Bre-

merstr.42, 4400 Miinster

* Suche alte SF: Nr.1-8. Bitte um Angebote:

U. Schmck, Forster Wag 47, 3250 Hameln

* Wellmeister Deutschland, Auslinderhatz,

Asyl-und Sicherheitsgesetze. Schneilanschlufi.

Gewendete Revolutionsgewizmler. National

gesinme Linke. . .! Trolz alledem und deswe—

gen: Anarchie stat: Deutschland - diesen

schwam'oten Aufldeber gibts fiir 0.90 DM

(und 30.»DM fiir 50 St.) beim: Rhizam. AG

Medien, Weckenstr.) , 3000 Hannover~91

* Zum Mai-Streik 1990 in Nicaragua gibt es

(gegen 30,-DM Verleihgebiihren + MWST)

ein Video. Es zeigt die Auseinandersetzungen

wiihrcnd des Streiks. die erste Konfmntatiun

mit derPolizei und die Stimmung inManagua.

Bezug: Medienwerkstan Freiburg, Konrad-

str.20, 7800 Freiburg, Tel. 07617709757



, KurznachRedaktiOnSSChluBeneichteuns
noch die Nachricht, daB die-Nationalis-

‘

Imus-Diskussion mittels ein'es Beilrags ,

der Renension der Guhl—Broschiire und

‘

einem Inter-View mithanstfirgen Degen
'

und Rolf Raasch‘ auch‘ in der neusten
V

NummerderDirektenAktion inHamburg

jaufgegriffen WmdeLWirwollen hiernieht
der offenflichen Debatte dieser neuen

Aussagen vorgreifen,‘ deshalb nur zwei

kurzcAnmerkungen: angeblich haben alle

v Diskutanten und Kritikerlnnen im SFan

-

'

Degens Text vorbcidiskutiert und angeb-

lich haben die Libertfiren die gleiche ge—

heirneLiebe fiirden realexistierenden $0—
zialismus wie die fibrige Links. Beide

‘

Grundannahmen werden (135 (Sharon ge-
'

auBert and von dcr DA-Redaktion an—
‘

scheinendgeteiltFiirbeideAussagengrbt
esunsererMeinung nach keinerleiGrund—

, lags, sie sind in ihrer Pauschalitéit jedoch

v geeignetmeuen Argerhervorzurufenwner
‘

sich deshalhm wie Degen/Raasch V

1m

Interview béklagt, daB er mtierstanden

wird, muB vielleicht deutlicher dif-

fe‘r‘énzieren lemon, bevor er seine Thesen

Veroffentlicht. ‘

Eine ausfiihrliche Antwort im n'aichsten

SF; fiir diesmal empfehlen wir die

aufmerksame Lektiire der DA‘.

Anti-Nationalismus,
'

',
statt f

Inter-Nationalismus!
"van Antisemitismus—AG/Frankfurr

Ohne Frags hat Wolfgang Hang rccht,

wcnn er in seinem Vorwort zur chatte

um Nationalismus und Anarchismus (SF-

35) feststcllt, daB die Zahl derjenigen
Libertéircn, die in dicser Diskussion einen

nationalisiischcnSlandpunkteinnehmen,
auf cine >>Handvoll<< begrenzt bleibt.

Problematischer wird es allerdings hin-

sichtlich der Frage: Ist die anarchistische

Bewegung derBRDDR tatsachlich durch-

gangig anunauonalistisch cingestellt und

frei von jeglicher Begeistcrung fur Volk,

Heimat, Nation und Staat?

Erhebliche Zweifel komen auf, wenn

wir unscrc Haltung gegeniiber den Be-

frciungsbcwcgungen in Asien, Afrika,

Mittel— und Siidamerika kritisch betrach-

ten, stellt sich doeh schncll heraus, daB

wir unsere diesbeziigliche Solidaritat oft-

mals iibcrhaupt nicht von anarchistischen,

d.h. aniistaatlichen, antihierarehischen,

antipatriarchalischen und aminationali-

Nationalismus-Diskussion

stischen Inhalten, leiten lassen, sondern

hfiufig unsere Utopie derFreiheit verraten

und uns am — vermeintlich — realpolitisch
Machbaren orientieren.*

Um es an einem Beispiel zu erhellen:

Wir regen uns vollig zu Recht iiber un-

sere, die Vereinigung von BRD und DDR

bejahenden Nationalanarchisten auf, se-

hcn aber nicht oder wollen nicht erken—

nen, daB die Forderung nach einem eige-
nen Staat der Paliistinenser (wir verwen-

den hier bewuBt nur die mannliche

Schreibweise, um zu verdeutlichen, in

welche Richtung diese Angelegenheit

lfiufl) und nach deren nationaler Souverfi-

nitiit, zumindest soweit wir sie erheben,

nichts anderes als reaktionar sein kann

(vgl. Graswurzelrevolution, Nr.136/

Sept.1989, S.I9f.)
Naliirlich wollen wir nicht Ieugnen,

dafi diese Forderung seitens der Paléisti-

nenserlnnen von deren Schutzbediirfnis-

sen ausgeht und auBerdem einerStarkung

derWiderstandshaftgegen die Besatzung

Israels dienL Gleichzeitig jedoch bleibt

festzustellen, daB sich diese kulturelle

Identitiil nach dem Endc des Kolonialis-

mus bzw. nach'dern Riickzug der Be—

satzungsregimes stets in ein Herrschafis-

instrumentverwandelthat(vgl. Hélé Béji,

Désenchalement national. Nationale Er-

niichterung, Paris 1982). Die erkéimpfte

nationale Unabhangigkeit fijhrt nicht zur

Erweckung von Individualitiit, sondem

befordert den Zwang zur EinmfitigkeiL

Verleihtdiekollektivc Idenutét, das »Wir«

im antikolonialistischen Kampf, Authen-

tizitai und Homogenitéit, so verbleibt

danach, mit Erringung nationaler Souve-

réinitéit — und die nationale Frage is: hier-

bei stets eine Staatsfrage - kein Raum

mehr ffir das Individuum. Der Nationa-

lismus als Unterdriickungs— und >>V01l<S-
gemeinschaftsideologie<< zielt nfimhch

stels aufKnebelung individuelIer Bediirf-
nisse und Sehnsfichte. Diese warden meht
selten als egoistisch oder kleinbfirgethh

vcrteufelt und sollen hintei dern soge—

nannten Gemeinwohl zuriickstchefl.

Die—zumeistin Europa oderden USA

ausgebildeten — politischen und okono-

mischen Eliten der neuen Nationalstaaten

vollffihren also nichts anderes, 31.5 dds,
was sic bisher gelernt haben, nfimll‘lh die

Vereinheillichung von Meinung‘ma'da.S
Au fblahen des Staaisapparats mitPolrzen
Milit'ar und Kniisten usw. Die re‘volu-UO-
niire Warme verwandelt sich so in bum-

kratische Kéilte. Kulturclle Identitat und
dasStreben nach nationaler Souveffinl‘fit,
sind demnach stets freiheitsfeindlich und

zielen immer gegen Individual“?it
“I‘d

Kosmopolitismus. Doch nicht die Suche

'3 l

nach auBerlichen Abgrenzungen und nach

letztlich konstruierten~sprich nationalen

Gemeinsamkeiten wie Amtssprache,
Kultur, Geographic, Geschichte,Religion
usw., aus der sich eine »Nau'on« zusam-

mensetzt, bestimmt unsere individueflen

und kollektiven Interessen.

Hinsichtlich des Pal‘astina-Konflikts

und der darin um nationalstaatliche Sou-

veriinitfit bemiihten Paléistinenserlnnen

wirken eben diese Mechanismen. Auch

der palastinensische Staat wird Grenzen,

Nationalismus, Militarismus, Sexismus

undRassismus schaffen und dadurch eine

ochre Koexislenz und Zusammengehorig—
keit der dort Iebenden Menschen in freier

Vereinbarung auf kommunitfirer Grund-

lage eher behindem denn befordern, da

sie seinen eigenen Bestand gef‘ahrden.
Konkrete Erfahrungen mit siimtlichen

nationalen Befreiungsbcwegungen in den

letzten drei Jahrzehnten (Kuba, Algerien,
Vietnam, Kambodscha, Nicaragua, El

Salvador Oder in Afrika) belegen, daB

diese, einma] an die Macht gelangt, staat-

liche Repressionsstrukturen zur Grund-

lage ihrer Herrschafl erklarten, Verfol-

gung von Minderheiten Oder Kulturen

ohne Swat ist namlich gerade cine Folge
dos Staatensystems.

Gegen Nationalismus in jeglicher
Erscheinung, ob hier in Europa oder bei

den das europaische Nationalstaatenmo-

dell kopierenden Befreiungsbewegungen
in Lateinamerika, Afrika und Asien an-

zugehen, bedeutet, wenn unser libertarer

Antinationalismus glaubwiirdig sein sol],
samtliche nationalen >>Korsettstangcn<<
(Wolfgang Hang) prinzipiell zu denun-

zieren. Wollen wir emsthaft siimtliche

Herrschaftsstrukturen beseitigen, so darf

uns falsch verstandene Solidaritfit mitden

Befreiungsbewegungen nicht den krili-

schen Blick auinerarchie und Herrschaft

vemebeln. Zudem: Nicht antinationali-

stische KritikerInnen unsererZivilisation

sind demnach europazenlriert, sondem

die um Unabhfingigkeit bemiihten »Vol-

ker« des Trikont, die ihre kulturellen

Normen von ihren Unlerdriickem (Indu-

striestaat) kopieren.
Sol] anarchistische Kritik an Hierar-

chie und Herrschaft nicht zu Kompro—
missen verkommen, so miissen wir unse-

re Prinzipien von Antistaatlichkeit und

Antinationalitfit immer und fiberall, auch

gegeniiber dem inlernationaiistischen Be-

freiungsnationalismus betonen. Donn

nicht staaLlich organisierte »Territorial-

kollektive<<, sondem allein der kommu-

nitare ZusammenschluB unter freier Ver-

einbarung, d.h. die Gleichberechligung
verschiedener Lebensformen sowie herr-



schaftsfreier Austausch von Kultur una

uneingeschréinkte Kommunikation, kann

unser Ziel sein. Fangen wir in »Deutsch-

land<< damit an.

* Hier kbnnle and mufite eine gesonderte
Diskussion zu unserem Verhc‘z'ltnis zu den

»Befreiungsbewegungen« erbflnet werden,

dennfiir wzs steh! keineswegsfest, dafl es sich

bei denBefreiungsbewegungen .vder letzten3

Jahrzehntecv so ausschliefllich. wie hierbelow.

Iediglich um »W Befreiungsbewe-
gungem gehandelt hat. [m Gegenteil, scheinl

unsdasMotivgegendibatorischeundkorrupte
Regimes vorzugehen in ersterLinie ein sozia—

Ies Motiv zu sein, das nur beiliz'ufig natio-

nalistisch wird, niz'mlich dorr, wodieseRegimes

grundsiileichfiirihrekleineElilewirtschaften,
ihr "privates" Geld im Ausland investieren

etc. Das antihierarchische Denken im Anar-

chismus ist deshalb ganz ausdn'icklich be-

riicksichtigt, werm Anarchistlnnen mi! Be-

freiungsbewegungen salidarisch sind. Hinzu-

kommt. dafl theoretische and praktische
Solidaritiilmitkonkret Umerdrficklenjederzeit

geboten ist undnicht erst dann, wenn diese

eine anarchistische Gesellschaft amtreben.

Soviet ma! zum Einstieg in diese neue (und

alte) Debatte. SF-Redakzi0n.

Die >>miBhandelte<<
Nation?

'

van Thea A. Struchtemeier

Lieber Hans-Jfirgcn, ich méchte meinen

Diskussionsbeitrag ganz bewuBl auch an

Dich persdnlich fortnulieren, weil die

Argumente, die ich versuche vorzutra-

gen, nicht den Anschein einer abgezock-
ten Diskussion unter >>Polit-Expertlnnen«
erwecken sollen. Die Auflemng meines

Erstaunens und meine Kritik an Deinem

Anikelwill sich hiernuraufwenigePunkte
besehriinken, ohne damit zu sagen, daB es

nichtnoch andere giibe, worfiber sich eine

»1iber1}ire Linke« mit Dir auseinandcr-

setzen kfinnte.

Meine Kritikpunkte sind:

1. Nation als Positivbegriff (Nazis-
mnskritik, Vereinigung, die Vor-

stellung der »miBhandeIten Na—

Lion<<)
2. die VerwechslungderZusammen-

h'dnge von Nation und Staat und

3. DeinTraum vonder>>groBen<<Frei-
heit.

1.

Du schreibl a), »wir« linken Iibeniiren

Deutschen batten »unsere« Ge'schichte

>>nur auf ihr Negafivkonto reduziert<<,

indem >>Nation<< im Kontext mil deutsch

nur mit chauvinistisch, mit nazistisch

gleichgesetzt werde. Von meinem Infor-

Nationalismus—Diskussion

malionsstand her gab es immerMenschen,

die den Begriff der Nation kn'tisierten,

ohne bis dahin ihre Verwirklichung im

eigenen Lande erfahren zu haben - ich
denke da z.B. an C,M. Wieland. Wieland

formulierte seine KriLik an nationalen

Ideen noch vor der Franzésischen Revo-

1ution,d.h.nichtiiberdiereale Umsetzung

nafionaler Ideen in Deutschland, sondem

>>aus dem Lesen der alten Griechen und

R6mer<< (1795). Mil seiner Ablehnung

nationaler Ideen verweigerte Wieland

ebenso einen >>teutschen Patriotismus<<.

Seine Grfinde entsprangen nicht nus der

Erfahrung eines nazistischen Charakters

von NaLionen, sondem dem Wissen, daB

Nationen etwas mit Gebietsansprfichen
und Grenzen zu tun haben. Die Franzt'o-

sische Revolution mit ihrer (Frankreich

Spezifischen) Umsetzung von Nation und

Slant gab ihm kurz darauf Recht.

Fiir >>teutsche<< Verhiilmisse liefert U.

Braker anschauliche Beispiele dariiber,

wie sich Mililfirs in gespaltenen, unver-

einten Verhiilmissen spfiter in geeinten
Verhélmissen zu >>freiwilligen<< Volks-

und Biirgerheeren entwickelten. Briker

verdeutlicht, wie sich die »fremden«

unvercinten

Sdldnefire
des 7-jfihrigen

Krieges im Lande derjenigen aufffihrten,
fiir deren angebliche Interessen sic kam-

pfenmuBtenResultate franzfisischer und

~deulscher nationaler Einigungsbesne-
bungen sowie ihr sogenannter staatspoli-
tischer >>Fortschrin<< waren dann: 1793

wurde die erste allgemeine Wehrpfiicht
als >>Levée en massee: vom franzésischen

Nationalkonvent veranlaBt; Preuflen folg—
[e 1814. Kriegsdienst war damit nicht

mehr Sbldnerdienst, der von >>Fremden«

ausgefiihrt wurde, sondern >>freiwillige<<

Bfirgerpflicht. Den Schusz eines natio-

nalen Staatensystemszu genieBen, brach-

[e als Gegenieispung mit sich, die Rolle

des Bfirgers im Waffenrock zu fibemeh—

men. Da Frauen nicht wfihlen durften,

brauehLen siediesen >>Staatsentgelt<< nicht

zu enLrichten. Die Systematik von Frei-

willigkeitundWehrpflichtwurdeperfek-
tionien mit dem Entstehen nationaler —

und in Deutschland noch geforderter —

politischer Einheit. Die Vorstellung von

Nation,so wie sieDeinem Textzugmnde-

liegl, wird nicht »verschieden definierw,

sondem sie enlstand Mine des lSJahr—

hundcns. Mit ihr biklete sich gleicher—
maBen das Bekennmis zum >>Vaterland«

als Pau-iotismus heraus, dessen Umkip~



, pen in feindliche Vorurteile auBer Wic-

land auch schon LG. Herder und J.G.

Zimmermann (Arzt Friedrich des Gr.)

diskutierten.

b

D)u fiihrst wciter aus, ))dafl die Nation in

Deutschland von der rechten permanent

qurde/wird (. . .) dafl die

Linke diese Wig—him
'

" ' '

r w
'

« usf.

A15 in Frankreich die nationale Eini-

gungvollzogen warund sicinDeutschland

noch herbciphan tasicrt wurdc, Iraten schon

die erslcn Bilder fiber die Nation, ihre

Reprgscntau'onen
auf: als S'taluen, als

Karikaturcn in Schrift und Blld usf.M1L

n Bildem warcn wcitcre Vorstel-

lungen verbunden, und cs sind die, von

denen Du eines so offcn (oder unreflek—

Lien) wicderholst:W

Honore dc Balzac schneb emmal: >>lEs
omml ein Alter, da die hiibsche Mait-

n dicnen kann, die Nation

diese

k

resse, der ma

isl.« _ _ . . .

Bci aller Kriuk, dlC Balzac 1n seiner

Bildvcrwendung
vcrsuchLe (und die auf

ihn wegen der Motivverwendungzuruck-

Photo:
Theo

Hcimann

Nationalismus—Diskussion

schlagen konme),mochreich Dich,Hans-

Jiirgen fragen, worau Du bei Deiner

Formulierung von >>Nation<< denkst? Du

h'zilst cs vom jctzigen historischen Stand-

punkt DDR/BRD fiir »flberlegenmert,
Nation als etwas Verbindendes (...) an-

zuseheme; Du definierst Nation als das

Gegemeil von »Ruhe«, also Unruhe odcr

Bewegung; Du mcinst, die gesarme Lin-

ke, deres vorciner geeinten Nation grause,

sei >>handlungsunfahig<g sic sci sogarihrer
»Idgmitd'r amgutigrm (ich halte mich hier

zuriick, auch noch den Begriff>>1dentilm<<
zu diskutieren). AufFallig istdieTatsache,

daB Du politische Bcgriffc wie Nation

oder Linke als Kg'mer imaginierst und

zwar getrennt geméiB der Geschlechtcr—

verhiiltnisse. Dali Du die Nation als cine

Frau beschreibst, wunden mich, die mit

Bildem arbeitet, einerseits nicht, es stellt

Dich aber in eine lange Kctte von tradi-

Lionellen und patriarchalischen Argumen-

tationsmuster. Bilder, wie z.B. die m

lsFr dicN r 1 Fr i N ti nal

Fr iFrihilFr ianf

WW (ich

will nicht wciter fortfahren) existieren in

ihren Urspriingenschon seiturmythischen
Zeiten (2.3. babylonisch, Enuma clish)

und sie sind auffindbar, seitdcm es Bilder

und Schrifl gibt. Es sind Zeichensystcme

aus den Kopfen dcrjenigen, die sic pro-

duzierten und verbrcitcten—unddaswaicn

zum fiberwiegendcn Tcil Manner. Deren

Gewaltphantasien (wobci die Ersctzung

eines Objekts durch cine quasi >>Kiihler—

figum Frau, also durch ein Subjekt, das

zum Objekt gemacht wird, auch schon

unter sexistischc Gewalt ram) machtcn

auch vor dem >>politischen Korpem nicht

halt, und Du bcfindest Dich vollig im

Unrecht, wenn Du mcinst, nur Rechte

Mitten die >>deutsche Nation vergeuv'al—
tigt«. Im Gegenteil — geradc oppositio-
nelle Gruppen (techie wie linke) nergLen

(in Frankreich wic in Deutschland) dagu.
den Umsuu'z eines Regimes am pollu-

schen Korper »Frau« (und sogar real um
Korper der politischen Frau) zu vollzre.

hen.

Beispiele? .

E. Delacroix cntblfiBtc seiner >>Fr61-

heit« die Brust, und diese Aktion crrcgte

in der Mitre dcs 19. Jahrhunderts groBes
Aufsehen, some abet als revolutlonfif

gelten. BesaBen damit die tealen Frauen

in der Offendichkcit gleichcrmaBen das

Recht, den Genosscn Manncm die Hosen

runtemuziehcn? .

B. Brecht malte sprachlich schime

Engelbilder — manchmal jcdoch »muB-

tcn<< sie vergewaltigt werden. Wer yaren
diese Engel? Es waren die so allegorisrep
ten bfirgcrlichcn Frauen, an dcren K0113er

sich der Ubergang des burgerlichen zum
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sozialistischen System zu vollziehcn hat-

te.. ..

Usw.usf. ich mochte nicht noch die

unz'aihligen gcfesselten >$Mariannen-« und

»Germania«figurcn aufzéihlcn, die Bildcr

aus der spezifisch-nationalcn Perspektive
sincL

Ich sagte, Du imaginicrst Politik ge-

trennt gem‘aB der Geschlechterverhalt-

nisse. Ich habe den Eindruck, daB Du, dcr

sich als cin Teil der Linken definierst,
dicsc nurvon deinem mfinnlichcn Politik—

verstéindnis her begreist Auf der einen

Seite steht die als Frau, dazu noch als

passives Opfer gczeichnete Nation. Auf

der anderen Seine ist die >>amputicrte
Linke<<,deren korpcrlicheWiedcrhcrstel-

lung angcsagtware. Mirpersfinlich wéiren

solche Begriffe wie >>Handlungsunfahig—
keit« und >>amputierte Identitiat<< in bezug

auf politische Verhiilmisse (bei Dir

»K6rper«) niemals eingefallen. Ich frage
Dich, meinst Du nicht, daB die Problcme,

die Du formulierst, nicht auf anderem

Gebiet liegen, némlich dem, wie Du sic

interpretjerst und ffihlst? Ich grcifc nun

Deinem eventucllen Gegenargumenivor,

niimlich daB ich mit psychoanalytischen

Argumenten den Diskurs entpolitisiere.
In der Tat, um es lax auszudriicken, halte

ich »Nationalismus« und >>Pauiotismus<<

auch fiir eine Angelegenheil dcr Couch,

abet nicht, um die Zuwcisungen zu ver-

schicben, sondem frei nach derDeviseW.

Reichs, der die Couch in die Polilik holte.

2.

Du verwechselstdieZusammcnhfinge von

Nation und S (cat, was insbesondcre in der

Passage IV zum Vorschein kommt. Du

schreibst fiberdic Libertfiren, sie besiiBen

»ein Haflverhdlmis zu diesem Land«, das

sie »nur mit Barbarci und totalcm Staat«

assoziieren; Libertine gingcn dcn

»Staatsfetischisten van links und rechzs

auf den Leim«. Erstens: Soweit ich die

Diskussion in anarchistischen/autonomen/
feministischcn Zusammenhéingen fiber-

blicke, besitzen die dort arbeitenden

Frauen und Mermer — wenn schon von

>>Ha3verhfilmisscri<< gcsprochen wird (gibt
es kcinc analytischcn Argumente gegen

ein geeintcs Deulschland?) — Antipathien
sowohl gegen die konkretc Vergangcn-
heir dieses Landes als auch gcgen die

Kontinuit‘alen aus dieser Vergangcnhcit.
Dazu gehort die Ablehnung derjenigen
Mechanismen,dieesermoglichten,Men-
schen zum Schweigen gleichzuschalten
und andere systematisch auszurotten.

Die ablehnende Haltung zu einer

»geeimcn Nation« seitens libertfirer

Frauen und Mfinner kann sich aber noch

auf mehrerlei Ebenen vollziehen: Durch

die VergrfiBerung des Territoriums ent-

”
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stehen grdBere Kontrollgebiete; die Re-

priisentanz einer nicht mehr nur Kultur-

nation erfordert gemiiB der herrscheden

Denkweise, neue Abgrenzungen und

damit verbund'en neue Feindbilder;
»Nalion« —— nicht nur als politisch defi-

nierter Begriff, sondem auch als Wert —

1381 none, geffihlsm‘eillig besetzte Sym-
boleaufkommen: welche Nationalhymne
wird aktuell wcrden? Welche National-

farben werden an welchem noch zu be-

stimmenden Tag der foentlichkeit ge-

zeigt werdcn? Welche Hauptstadt ? usw.

Das alles sind Fragcn, die mir im Grunde

genommen nicht wichtig sind und mich

nur insoweit beschéiftigen,als sie mir von

diescm System vorgesetzt wurden.

Das ist kein nauonal- oder »staats-

fixicrles<< Denken mit Umkehrzeichen,
sondem ein Verhalten, das die Auswir-

kungen von Nation, Staat und National-

staat emst nimmt. Auf solche Trophiien-
politik wtirde ich also geme verzichten,
und nicht nur, weil es sich mit einer anti-

etatistischen Hal tug bcgn'lnden IieBe. Um

es auf den Kern zu bringen: An der Frage
der Nation istdas gefordertc symbiotische
Denken erschreckend, was mit Be-

satzungspolitik einhergeht — am Swat,
daB er die Mechanismen zur Verfiigung
stellt, dieses idealistische Denken umzu-

setmn. Im konkretcn Fall'dcr Jahre 1989/
90 kann der Nationengedanke nichtvlos-
geléjst vom Staatsapparat gedacht wer-

den. Glaubst Du denn, daB eine geeinte
Nation auf dieses Organisations— und

Kontrollinstrument verzichtcn wird? Ich

vermute, daB Du das >>glaubst<<.
Zweitcns: Die franzdsischen und

deutschen Zustfinde waren nicht imer

deckungsgleich. Es gibt das Argument,
daB in Frankreich die Nation als mit dem

Staat identisch begriffen wurde (F. Mei-

necke), jedoch in Deutschland wurde der

nationale Traum schon gefiuBert, als es

noch gar keinen gemeinsamen (und spéi—
ter kleindeutschen) Staat gab. Nun denn,
»wir« in unserer Tradition miiBtcn uns

jedenfalls fragen, ob wir es heute, ange-
sichts der Nachahmung franztjsischer

Verhélltnisse, noch wagen kdnnen, den

Traum der Nation staalenlos zu triiumcn

(d.h. sich solchcn Triiumcrcien uberhaupt
auszusetzen).

3.

Du arlikulicrst die nationale »Vercini-

gung« unter AusschluB lhrer (Bin-)Staat-
lichkcit als deine »wirkliche deutsche

libertiire Utopie<< und als das Nirwana dcs

>>Raumschiffes Deutschland« (wer gab
Dir nur diesc Metapher ein?) Es tut mir

leid, und viclleicht fiberstrapaziere ich

jetzt das Bild, aber wenn ich konsequent
Dcinem Dcnkcn folge, hdre ich cs da

Nationalismus-Diskussion

nichtdasRu fen eines saint-simonistischen

Prosper Enfantin nach der >>obersten

Mutter«? Ich mechte den Film noch um

eine Einstellung verléingern und fragen:

Ist deine Utopie nicht die Hochzeit Dei-

nes Raumschiffes mit dem Milnnerimago

von >>mijtterlicher F6deration<<i7

Mir selbst wird ganz schwindelig bei

dieser »Umarmung«, nein: >>Vereini-

gung<<. N icht wcgen des angedeuteten
Inzests und dem, was sich noch weiteres

aus solcherlei Utopien herausarbeiten

lieBe.

Ich hoffe, Du magst Bilder lesen.

,
Tendenz firgerlich "

non VRolfR’aasch

Mein Eindruck fiber den Stil der Natio-

nalismus-»Diskussion« im SF: Tendenz

unsolidarisch bis firgerlich. Hans-Jiirgcn

chens Artikel im SF-34 hiitte so nicht

veréffentlicht werden diirfen. Denn er

bildet nur einen Teil cines Gesamtpakets
von drei Beitra'gen zum Thema »DieLinke

und die Nationale Frage«, Alle drei Bei-

tré'tge sindals zusammenhiingend gedacht

und beziehen sich aufeinander.

Die isolierte Darstellung des subjek-

tivistisch-emolionalsten, d.h. >>schwiich—

sten«, weil sachlich angreifbarsten Arti-

kels, hat eine Kampagne ausgeldst, die

den Charakter eines Rufmordcs anzunch-

men droht. Dieser Eindruck dr'zingt sich

mirauf, wenn ein Genosse, der seit viclen

Jahren zu den aktivstcn und originellstcn
innerhalb der liber'llircn Szenc Berlins

zéihlt, inzwischen im SFunwidersprochcn
in eincm Atemzug mit Schdnhuber ge-

nanntwerden darf.

Das nur als Anmcrkung zur Form

>>libert2lrcr<< Strcitkultur,wie sic im Augen-

blick im SF >>gepflegt<< wird.

Inhaltlich hat die ganze bisher doku-

mentiene Debatte nichts Neucs gcbracht.
Hdehstens vielleicht die Feststellung dcr

Unkcnntnis darfiber, daB es in der Ge-

schichte der anarchistischen Bcwegung

oftéihnlichePositionen zurNation wiedic

Hans-Jargon Degens gcgebcn hat. Da-

riiber hinaus die emeutc Bestfitigung des

— mit Verlaub — Sektencharakters der

Iibertfircn Bcwegung, die nicht davon

Ioskommen will, ein Teil der linken Ge-

samtsekte zu scin.

Libertiir-Sein heiBt fu'r mich: minde-

stcns auch im Denkcn frei und originell zu

scin, d.h. gewohnte Schemata zu vcrlas-

sen und in Frage zu stellen.
,

Ob wir es wollen Oder nicht, die nano—

nale Problematik wird fiir die nfichsten

Jahre nichtnurbci uns cine entscheidcndc

gesellschaftlicheDynamikausmachenES
muB erlaubt sein, auch nach den positiven
Faktoren dieserDynamik zu fragen. dieja
fiirMillionen Menschen anscheinend darin

enthalten sind. Die immer wiedererneute

linke Feststellung bloBer Verdummung
und Manipulation der Massen wird uns

diesen nie niiherbringen. Oderwir warten

und setzen immer wieder auf die nichste

Krise und die groBe Verelendung, aufdie

negéiiven Grfinde, durch die fu'r die

Massen der Sozialismus erst attraktiv

werden soll. Wir haben hoffentlich mehr

zu bieten.

Anm. der SF-Red.: Der implizierte Vommj‘,

wirhéz'lten uns bewufltdenschwdchstenBeitrag

ausgesucht, um eine Kampagne zu beginnen,

embehrt jeder Grundlage. Aux unserer Sicht

ist das Gegemeilwahr, Diebeidenabgelehmen

Beitn‘ige waren keineswegs »besser« odergar

wem'ger angreifbar. Allein das wiederholte

Zitieren Iinksnalionalislischer Autoren wie

Brandt/Amman hiitle gegenJochen Schmficks

Beitrag zine c'z’hnliche Reakn’on provaziert.

Der Artikel von Rolf Raasch wiederum ist

leich! angreijbar, weilerhistorischeBeispiele,

in denen sich die Linke opportunistisch auf

nationale Inhalte einliefl and bése my” den

Bauch gefallen ist (siehe 2.3. KPD-Politik in

den 3Oer Jahren oder much dasAbdréflen der

maoistischen KPD der BRD in

nationalrevolutiom‘z‘re “Sekzen” etc.pp.),

einfach wegliej}, so dafl seine Argumemmion,

die Links kénne ihr Sektendasein beenden,

wenn sie sic}: nur auf diese aktuelle Frage

einlasse, wenig mehr als gezielze

Augenwischerei ist.

Auch die Hallung, die drei Artikel Mitten

unbedingl gemeimam verbffentlich: werden

mb'issen, is: erst im Naehhinein enIStanden. So

schrieb Hans-Jiirgen Degen in seinem

Begleitbrief zum Artikel: »Die Beitrfige van.

Jochen Schmuck und Rolf Raasch kommen

noch. Wir haben um nicht abgesprochen.«

Jochen Schmuck teilte seinerseits mit, dafi

wenn rein/l rlikelabgelehm werde. eres aqfler—

ordenllich wichligfb'nde, dafi dam: einer der

anderen aufjeden Fall im SF stehe.

Wenn dgshalb dieseDiskussiondemRm‘eim'ger

Liberidrer schadct, so nicht, well der SF mil

dieser Diskussion irgendwie nbb‘sartim

umgegangen ist, sondern aufgrund der

inhaltlichen Positionen, die diese Libertc'iren

vertrerem Wenn diese Positionen in der

Geschichze des Anarchismus héuflger

auflreten, so is! das nut ein Grand Lir (ms, sie

endlich malgenauer anzusehen. (Vgl. indiesem

Zusammenhang ouch Banal, sowie zine

Antwan aufBanal in diesem SF).

"h
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Das wiedervereiniglc,deutscheNational-

gefiihl sieht groBen Zeiten entgegen.

Patriotische Grundwene werden aus der

Mottenkisle gekramt. Die Rufe nach

>>Deutschland cinig Vaferland<< sind nicht

mchr zu fiberhoren. Nach Jahren des

»schlechten Gewissem und der »Nieder-

lage<< scheint die Zukunft unwiderruflich

im Taumel des nationalen Aufbruchs zu

stehen. Wéhrungsunion,deutsch-deutsche

Wahlen, Nationalstolz usw. sindnur eini-

ge Schlagworte der Begeisterung. Sozu-

sagcn ein kleiner Vorgeschmack auf die

emeule Ausiibung des 'Selbstbestim-

mungsrechtdder Deutschen.

»Gemeinsam sind wir unaus'slehlich«

istderTilel einer aktuellen Aufsatzsamm-

lung zur S limmungslage vor der Wieder-

vereinigung. Die Autoren des Buches

untersuchen verschiedene Aspekte der

Wicderhcrstellungeinesdeutschen Natio—

nalstaates. Auch den versteckten Jubel

und offenen Beifall eines Teils der Lin-

ken, die endlich fiberSystemgrenzen hin—

wcg eine neue>>SlundeNull<<beklatschen

diirfen.

Zu Beginn erzéihltWolfgangPohrtdie

Geschichte »Vom gefréiBigen kleincn

Dummerchem, dem wiedervereinigten

Deutschland nfimlich,>>einerGesellschaft

von ressentimentgeladenen Enttfiuschten,

hadcrnd mit ihrem Schicksal, mit Gott

und der Welt nach dem Motto: Gemein-

sam sind wir unausslchlich und daran

sind die anderen schuld.«

AuBerdem erfahren wir einiges fiber

die gesamtdeutschen Gemeinsamkeiten:

»Vereint gegen Ausliinderl-innem!

Die hier lebenden Auslfinderlnnen

spiiren nicht erst seit dem 9. November

im modcmen bundesdeutschcn Staat

brutalen FrcmdenhaB und institutionali-

sierte Ausgrenznng. Doch die Situation

hatund wird sich wciterverschiirfenNicht

nur der Kampf um Arbeitsplétze, Woh—

nungen und Sozialunterstiitzung wird auf

eincm héirteren Niveau zum AusschluB

vieler Auslfinderlnnen ffihren. »So wer-

den in einer Zeit, in der die Deutschcn

offene Grenzen und geschleifte Mauern

bcjubeln, die schon vorher vorhandenen

Swatsgrenzcn und Mauem mitten durch

die Bcvolkerung neu und hohergemgen;

die Maucrn um Gesamt-Deutschland

warden verstéinct und fiir die Ausgegrenz~

Nationalismus-Diskussian

ten und DrauBen-Stehenden nahezu un-

fiberwindlich.«

Der Beilrag des Herausgebers, Klaus

Bittermann, priisentiert mit groBer Wol-
lust den Intellektuellen-Streit um die

Einheit. Ergebnis: Eine herzzerreiBende

Farce fiberopportunistisches Denken und

ein sich zu schwindelnder Hone steigem-
der Idenfitfitskonflikt.

Neben einem interessanten Artikel

fiber die nationalistischen Kommentare

des ehemals als linksliberal gehandelten

SPIEGEL—HerausgebersRudolfAugstein
begeistert mich der Essay fiber die »gute

Gesinnung und die moralisch integre

Haltung« des Bundespréisidenten aller

Deutschen, Richard von Weizéicker.

DaB es den Deutschen nach der Wie-

dervereinigung 'gar nicht so gut gehen

wird, zeigtein Artikel fiberdieFolgen der

Wirtschafts— und Wfihrungsunion. Und

nicht zuletzt lese ich ein besonderes

Kapitel: >>Wfiren sie doch sitzengeblie-

ben, am 9. November 1989, als im Bun-

destag die Nationalhymne angestimmt
wurde...« Es heiBt: “Die Rfickkehr der

GRUNEN nach Deutschland.”

von Herby Sachs

Gemeinsam sind wir unausstehlich

Uberdie widers trcitenden Geffihleder

Deutschen beiderWiedcrvereinigung

Mit Beilxiigen von Wolfgang Pohn.

Charlotte Wiedemann, Jochen Bruhn.

Ingo Klein, Wolfgang Schneider,

WemerKopp.RogerWillemsen.Klaus
Bittermzmn

Herausgegebenvon Klaus Bittermann.

Critica Diabolis 27, Edition Tiamat

Berlin, 140 5., 18.-

Gemeinsam
sind wir musstehlieh

Die Wedervereinigungund

1m Eslgen
MK Bertram mm:

W. Palm, R Wiemsenfi Schneider, W Kong.
Chvfiedmmm‘llkun‘ S Gmficr, IL mam

Edition
TIAMA’I‘

Die Frage ist: Steht ein natio-

naler Aufbruch bevor, oder wird

die Wiederuereinigung zum Ren-

tenanpassungsproblem?
160 Seiten, 20.-DM

>>Dafl die klugen literarischen

Essays von Pohrt iiber Balzac neu,

aufgelegt wurden, freut uns un-

gemein.« Ultimo

120 Seiten, 18.-DM
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von Peter. Walref '.

GroB angekijndigt und umfangreich vor-

bereitet war er ja, der KongreB der Radi-

kalen Linken in Koln. Wer gedacht hatte,
auf diesem KongreB wfirden inhaltliche
Positionen weiterentwickelt, die vorher

schon umfassend publiziert waren (cin
Readermit Diskussionsbeilragen erschien

im KONKRET—Verlag) [wobei fiberall

scht‘m die Quellcnangaben der Beilrége
angemerkt wurden, wie z.B. Arbeiter-

kampfl Konkret etc., nur beim Michael

Wilk—Beitrag aus dem SF wurde dies

“vergessen”, SF—Red.], der/die sah sich

erst einmal enttéiuscht: in elend langen
und zermiirbenden MassensiLzungen
wurden Positionen bekanntgegeben.

Ein Dialog, geschweige denn eine

Diskussion,konme nurmiihsam autkom-

men: Schon aus formalen Grfinden,da vor

einer groBen Zuhorerlnnenschaft (rund
1000 Leute waren gekommen) auf dem

Podium die Prominenten ihre Redebei-

tréige hielten und das Publikum sich mit

einigen heftig umlagertcn Mikrofonen

begniigen muBte. Zudcm wurden die

diversen »Runden« (so waren die einzel-

nen Themenschwerpunkte bezeichnet

worden) mangelsZeithintereinanderohne
groBe Pausen durchgepeitscht.

Aber auch inhaltlich boten die ver-

schiedenen Statements von Bijhne und

Publikum wenig Neues. DaB die gesell-
schaftliche Analyse bei den Produktions-
verhéilmissen ansetzen miisse, warmensch

ja schon aus dem >>Grijndungsmanifest<<
der Radikalen Linken [oder vorherl]
bekannt. So wurden auf dem KongreB
zwar auch andere Ansfitze, wie dcr femi-

nis tische, bem iiht, aber nicht zum Zwecke
der Verkniipfung sondem wohl mehr aus

kosmetischen Griinden: So lieB mann Silke

Struckmeyer ihren Redebeitrag mit der
vehementen Forderung an die linke

Mannschaft, sich feministische Positio-
nen endlich zu eigen zu machen (oder
zumindest zu reflektieren) vor den Rede—

beitr‘cigen von Ebermann und Roth halten.
Silke Struckmeyer redete zu Ende, die

Frauen klatschlen, die Miinner auch.
Ebermann und Roth le'gten 105 315 hfilten
sie nicht nur die letzte halbe Slunde ver-

schlafen.

Ein Beispiel untervielen fiirdieHaupt-
schwfiche des Kongresses: Der fehlende

Bezug inhaltlicher Positionen aufeinan-
der: Daniber konnte auch nicht das ge-memsame >>Feindbild<< hinweglfiuschen

sein, ergaben sich noc

meinsamen Handlungs
keine konslIukliven in

h lange keine ge-
maximen und auch

haltlichen Ansfitze.
eB fiir viele etwas,

Spanien. Ebermann
n Umgang mit dem

uf und die Vertreter
beschworen das re

¢
..

' v -

lunonare proletansche SubjekL Aber wOwar d1e Klammer? 0

So lieBe sich ersl

rief zum spielerische
Parlamentarismus a

der >>Linkswende<<

vorw'arts zu komme
aus. .m

der M3880)
linke Diskussion ein

.

Und einzugreife
1a nicht wenig; d
>>Radikale Link

zugreifen.
n und zu sagen gibtes
a verstehl sich diee« ~

zu recht»

winds}. Aucli wenn es so aussiehl daBSIC

eme Reihc von Organisat'
,

namenlllch diverse In
“men ‘

arxistische '

_

.

~

inner-

halfb der >>Raoikalen L1nken<< nur schan Diskussmnen cinlassen
WCF

Vieles, was noch vo
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diese als unumstéBlich galt, in Frage
gestellt wird, so haben wir Anarchist-

Innen aderérseits fiberhaupt keinen An-

laB; mit dieser Entwicklung nichts zu tun

haben zu wollen — auch wenn uns diese

Entwicklung in unscren Einschéilzungen
Recht gegeben hat, sondem gerade des-

wegen.

Auf dem Kblner KongreB sind mehr-

mals Meinungen vertreten worden, die

ganz entschieden feministische, autonome

und anarchistische Ansfitze miteinbezo-

gen schen wollen.

Abgesehen davon, daB dieZusammen-

seLzung der KongreBteilnehmerInnen
diesen Wiinschen nut ganz minimal ent-

sprach (eindeutig feminisu'sche, autonome

und anarchistische Zusammenhiinge
waren kaum vertreten), so sollte das uns

nachdenklich werden lassen. Wenn Wil'

ms in unserer Stellungnahme zur »Radi-

kalen Linkcn<< damit einlullen, dafl wir

uns einreden, dieses ganze Projekt wire

ein groBes gemeinsames Reuungsbootvon
K-Gruppen-Nachkommen samt ihrem
frusm'enen Anhang in den GRUNEN,
dann nehmen wir uns die Mfiglichkeit,
differenziert auf solche Entwicklungen
einzugehen, wie sie sich beispielsweise
im KB (Kommunisticher Bund) abspie-
len, wo sich in der Einschfitzung des
Anschlusses derDDR and ihrerRechtfer-

tigung eine Spaltung anzubahnen scheim.
Ich denke, daB es weiterhin lohnt, sich

in die Diskussionen in der >>Radikalen
Linken<< zu begeben. Es wird sich sowie-
so zeigen, wie emst es dort mit der Ein-

beziehung autonomer Inhalte (Oder mu-

das Liebéiugeln mitder autonomen Bewe-
gung?) gehalten wird, Oder auch mit der

Selbsteinschétzung als >>S taatsfeinde<<.
Und was von der Emsthaftigkeit anti-

parlamentarischerlnhalte der >>Radikalen
Linken« — besonders im Zusamenhang
mit der sogenannten >>Deutschcn Eini-
gung«

— zu halten ist, kfinnte sich auch
von einer breilen anarchistischen Wahl-
boykonkampagnc anléiBlich der Dezem-
berwahlen 1990 (mit denen -—unter Betei-
ligung aller gutgesinnlen patriotischen
Krfifte—die Legitimierung der deutschen
Rambo-Wiedergebun beschafft werden
3011) ausloten lassen.
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er die Heme gegen die PDS im 0hr hat
und das undemokratische Lavicrcn dcr

Sozialdemokraten gegen diesc léistige
SchwesterO<onkurrenz—)partei bcobach~
tete, muBtc zwangslfiufig erste Sympa-
thien ffir cine Parnei entwickcln, die sich
wandeln wollle, und doch mil allcr jour-
nalistischen Gewalt auf ihre Vergangcn-
hcit (»die ehemalige SED, jctzt PDS«)
festgenagelt wurde.

Doch nicht immcr stimmt der Um-

kchrschluB, daB die Unvcrsch‘amtheit dcr

Ausgrcnzung anderer Linker. D
Stellungnahme gegen die Ex-RAF-Leuto, deshal dle

Abgrenzung der Linker;
23%“

.

von Wolfgang Hang

Lise/PDS gcgen linksradikale Sektcfl f”
dcr BRD, dcshalb dcr Angriff auf die

Antifa-Leute in Ostberlin, die die Demo

gegcn das von faschistischen SkinheadS
beselzte Hans in Berlin—Lichtenberg 0"

ganisiert batten.
11-Mag dies alles noch einen nach‘VO

Ziehbaren praklischen Hintergrund habefl,
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halten, diemitdem EinigungsprozeB nicht

rundherum glijcklich sind und dieses

Unbehagen bei keiner derzeit'im Bundes—

tag silzenden Partei wiederfinden kon-

nen. Das ist nicht einmal ungeschickt,

denn die GRUNEN haben diese‘ Rolle,

allerspéitestens mit dem Absingen der

Nationalhymne im Bundestag, deutlich

ausgespielt. Fiir Gysi also eine konkrete

Chance “niitzlich” zu werden, zumal sich

bereits so integre Linksradikale wie die

Mehrheitsfraktion des KB oder die West-

berliner Zeitung PROWO in sein Fahr—

wasser begeben haben.

Mensch reibt sich die Augen: die

Gruppierung, die ihrekonkrete Stfirke und

ihre politische Bedeutung hauptsfichlich

dcr Anti-AKW—Bewegung
verdankt, die

an Brokdorf gewachsen ist, wirft sich

mehrheitlich einer Panel an den Hals, die

sozialistische Kemkraftwerke immer ffir

sicher erkléirt hat? Nun die Zeitcn haben

sich wirklich ge’cindert, auch im Wahlpro-

gramm der PDS/Linken Liste findet sich

der Salz: »Wir fordern den sofortigen

Ausstieg aus der Kernenergie.«

Weitere Forderungen aus dem Pro-

gramm belegen zumindest eine Sensibi-

litét fiir aktuelle linke Reformpolitik:

»Die Linke Liste/PDS fordert daher

eine neue Verfassung, in der die Men-

schen— und Bilrgerrechte erweiterz wer-

den and auch gesellschafiliche Gruppen,

. Verbiz‘nde und Biirgerbewegungen
Mit-

wirkungs- und Gestallungsrechte erhal-

zen. In der Verfassung sollen als einklag-

bare Rechte insbesondere das Recht auf

den Schulz der Umwelt, aufqualifizierte

Erwerbsarbeit. aufbezahlbare Wohnung

sowie das Selbslbeszimmungsrecht der

Frauen ebenso verankert werden-wie das

Aussperrungsverbot
und die Pflicht zur

Entmilitarisierung
und Abriislung. Wir

tretenfiir die Entwicklung einer multikul—

lurellen Gesellschaft ein. Wirwenden uns

gegen die Diskriminierung van Lesben

and Schwulen.«

Doch alles bcwegt sich auf sueng

cher Grundlage und soll—wie von

Sozialislcn fiblich! ?—iiber einen Gesetzes-

und Verwaltungsnpparat Grundbestand

diescr Gesellschafz werden. Ob das aus—

reicht dic Ursachen filr Diskriminierung,

Ausgrenzung
etc. zu beseitigen? Immer-

hin,bclré'1fe es nurdiePDS,k6nme mensch

diese Panel :cu ihrer Umorientierung

bcglfickwfinschen.
o

*
“

Wie‘kam‘es, nun, aber zur

geselzli

Ausgangspunkt waren von Anfang an

die gesamtdeutschen
Wahlen und damit

wird die Beteiligung und die Absegnung

des deutschen AnschluBes zum Startpunkt

ffir einen neucn-Einigungsprozell inner-

halb dcr Linken. Und erinnert mensch

sich an Hans Modrows EinigungSpliine so

geschieht dies noch nicht einmal in Oppo—

smon, sondem im Einklang mit der herr-

schenden Politik. Es war ganz cinfach die

Rechnung, daB der PDS-Slimmenanteil

aus der DDR nicht zum Einzug in den

Reichstag (den solls taktloserweise

anscheinend wieder geben, anch wenn

das Reich anders benannt wird) reichen

wiirde und wenigstens 1 Million BRD-

Stimmen hinzugewonnen werden miiB-

ten. Um diesem Ziel nélher zukommen

gab es drei Varianten:

,

a) die PDS kandidiert fiberall, was nicht

unbedingt erfolgversprechend gewe-

sen wareundvorallem personellProb-

leme bereitet h’citte.

b) die PDS kandidiert zusammen mil

einemWahlbiindnis, fiirdas sich DKP

BWK, VSP undMLPD anboten. Trotz’
diesererstaunlichenideologischen Pal-

leue hinte dieses Bfindnis nach bishe-

rigen Erfahrungen kaum 1% der Stim-

men erreicht und somit die Million-

Grenze verfehlt. Hinzugekommen

w'dre, daB sich ehemals Ausgegrenzte

wie die DKP-Emeuercr, DSler und

andere “heimatlose Linke” in diesem

Bfindnis nicht wiedergefunden h‘at—

ten. Zuletzt héine ein solches Bfindnis

auch den Organisationsegoismus der

genannten vier Gruppen sicherlich

nicht fiberwunden.

c) die PDS kandidiert mil einem neuen

Projekt, der Linken Lisle. Da der KB

das Sozialistische Forum und einige
sozialistische GRUNE dieses Modell

erstellten, dem sich auch unabhfingige

Linke und bekanme Aushéingeschil—

der angliedern lieBen (in Baden-Wim-

temberg beispielsweise Karola Bloch

oder das friihere langjéihrige Unikum

im Stuttgartcr SladLrat Eugen Eberle

der KPOler Theodor Bergmann; an:
sonsten z.B. Rechtsanwalt Heinrich

Hannover, Axel Eggebrechl, Manfred

Coppik (DS),eLc.), hatten sich diese

Gruppen fiir die PDS imeressant

gemacht und erhielten ffir ihr Modell

am 28129. Juli in Koln den Zuschlag
Recht ger'ziuschlos innerhalb der Linken

wurden, organisatorisch “N’clgel mi:

Kopfen gemacht”; ein Vergleich zu dem

mit viel Aufwand vorbereiteten KongreB

der basisdemokratischeren Radikalen

Linken in Koln drfingtsich auf. Donwaren

neue
Positionen zur Diskussion gestellt

em organisatorisches Ergebnis jedoch als,

yoreillg
verworfen worden. Wir konncn

)6:th gespannt sein, wieviele Radikale

L'mke sich dem Sog von PDS/LinkerLisLe

nicht verweigem konnen. Ob die Betei-

ligung von Dorothee Gremlitza bei der

PD$/Linken Liste nicht schon ein erstes

Indiz fiir den AbbrockelungsprozeB ism

Hermann
— schon immer DDR-verliebt _

wrrd uns in derKONKRETbald erzfihlen

oh er umsaltelt and 011i Tolli wird sich
einmal mehr zwischen zwei KB-

Fraktionen entscheiden mfissen.
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Beispielhafttréiumtdie BerlinerWochen-
zeitungPROWO etwas realitéitsfremd von
einer »feministischen USPD mil revo-

lutionc‘z‘rem Fliigel«. Nun, dieser revo-
lutioniire Fliigel hat weder in der SED
noch in der emeuerten PDS je bestanden,
also miiBte diese Fraktion wohl durch den
Enln‘smus westdeutscher Kleingruppen
erst geschaffen werden. Dazu gebe es
viele Anmerkungen zu machen: Anschei-
nend bleibt es das Lieblingsspiel bundes-
deutscher Linker Fraktionen in Parteien
zu bilden und das fiir Politik zu halien,sich in Fraktionskéimpfen abzuarbeiten,
anstatt sich um die eigenlliehen Saehfra-
gen und Probleme Oder um konkreteprak-Lische Polilik zu kijmmem. Das ffihrt zu

Machtspielchen von Menschen, die keine
Macht besitzen und wohl auch »keine
Zeit« mehr haben, auf die SLraBe zu ge-hen. Anscheinend haben sie auch die

Entwicklung bei den GRUNEN der letz—
ten Jahre verschlafen, denn sonst miiBten
sie wissen, daB der Anpassungsdruck in

einerparlamemaxischen Panei in Windes—
eile jeden >>revolutionéiren Fliigel<< aus-

spuckt, — um des eigenen parlamema-yrischen U‘b'crlebens willen. Auch scheint
die Kommunikation in Hamburg und

ZWischen KB und Ex-KB reichlich ge-
tl'iibt, denn die neuen Macherlnnen batten
es so einfaeh, sich hautnah von ihren Ex-
Genossen Trampelt,Ebermann . der Grup- .

pe Z u.a. zu info’nnieren,’die allesamt als
'

>>linke Fraktion« in die GRUNEN einge-
ueten sind und sich als eigenslfindiger
Zusammenhang 56hr schnelleufgelost
habcn, ohne EinfluB blieben oder inzwi— ‘

’Schen mit dem Projekl >>Radikale Linke<<

einen neuen Zusammenhangsuchcn- DOCh
, die Linke ist bescheiden 'geworden: es

genijgt, dad ein neues Eiikett auftaucht
and 31168 beginnt von vome.

Die deutsche Entwicklung reiBt nicht
nur Mauem nieder, sondem auch jede
Menge politischer Uberzeugungen aus-

einander: so beeilen sich die verschieden-
Stem Kleingriippehen der BRD noch einen

FuB ins Biindnis zu bringen, da Gysi allen

Organisationen versprochcn hat, einen

Vemeter pro Organisation durch einen

Listenplatz in der DDR abzusichem. Eine

KBlerin im gesamtdeutschen Parlament,
einervon den sozialistischen Studiengrup—

pen (Zeitschrift Sozialismus), eine

von ......
~ der Tiaum vom gesellschaft—

lichen EinfluB via Parlament wiid nun

auch in Kreisen neu getrfiumt, die don
bislang keine Chance ffir iinkePolmk

Eesehen batten, die dem Parlamem auch

nicht die enmeheidende poiitisehe Be-_
deutung in diesem Land zugesprochen
haben. DiePDS mit ihrerRenmermassen-

basis scheint hier die Phantasie zu beflii-

geln. Es scheint so, daB hier auch die
Sehnsucht nach dem Eintauchen in die
lange vermiBte, groBe linke Massenpanei
den Aktivisllnnen einen Streich spielt.

Das >>Gesamtdeutsche Koordinie-
rungsbiiro« ffirdiePDS/LinkeListejeden—
falls befindet sich in den Redaktions-
réiumen des Arbeiterkampfi RichLig ge-
lesen, nicht in denen der UZ, denn die soil
heimlicher mitmachen, schlieBlich hat sie
den Emeuerungsprozefl verschlafen, da
kann mann sienichtsodirekt. . . das miissen
dann Einzelpersonen sein, ganz unver-

fanglich,nurmithrufsbezeichnungOder
unterAngabederGewerkschaftsfunktion.
Da die DKP den GroBteil ihrer Funktio-
néirInnen ja auch entlassen hat, ffillt die

Entscheidung sich »als Privatpersom
einzubringen nicht fibermiiBig schwer.

Bei diesem heklischen Rennen um

die Listenplfitze wird leicht fibersehen,
daB fiir den Bereich der BRD innerhalb
der Linken eine Pattei entstanden ist, die
nach ihrer Grfindung und nachdem sie
ihre Wahlbeteiligung erklfirt hat, ihre
Landeslisten 'und ihre Basis zusammen-

suchen muB! Erinnem wir uns daran wie
die GRUNEN entstanden, so wird der
Umerschied augent‘allig. Mine August
wurden 2.3,. in Baden—Wfirtemberg die
ersten Aufrufe zur Grfindung/Unterstii- .

Lzung einer Landesliste verschickt. Die
neuen Mi tglieder werden also nichtiiber-
mfiBigviclzu bestimmenhaben,dieRicht-
linien stehen, das Programm ist verab-
schiedet; aber das ist ja ffir die DDR-

Biindnisgruppen bei den GRUNEN nicht
mehr viel anders. ‘

‘

Sieht mensch also, von den Autono-
men, den Anarchistlnnen und einem Teil
der Radikalen Linken ab, so 1513: sich die
gesamte Linke vom gesamtdeutschen
Wahltermin regelrecht vorfiihren. KeinE

'

v will zu spin kOmmen, keinE den histo~

rischen Zeitpunkt verpassen, dazu wer—

den basisdemokrausche Prozesse kurzer-
hand hinten angestellt. Erfahrungsgemfifi
dfirfte eines klar sein: sind solche basis—

demokratischen Strukturen >>ums£éinde—
halber<< erstmal >>verge$sen<< warden,

, werden sie ganz sicher spater nicht mehr
,

eingefiihrt.

Was wird sie also bewirken

diese Kreation von, oben?

Zu den ersten konkreten Ergebnissen
gehort, (138 die Illusionen in den Parla-
mentarismus emeut kfinstlich~ belebt
werden und sich an linker Politik auf
Iahre hinaus nichts findern wird. Dazu
kommt, daB selbst die antiparlamenta-
rische Bewegung emeut Aktivistlnnen
verlieren wird. DaB marxistische Splitter-
gruppen in dieser neuen Oganisation auf—

gehen werden, istwenig bedauerlich, eine
Ausnahme macht jedoch der KB, (lessen
publizistische Axbeit weit fiber die Orga-
nisation hinaus branchbar war und der
eine emeute Spaltung sicherlich nicht

{

ZusammenschIfiBe VonP

HEW
/_,,

fiberstehen wird. Eine KB-fihnliche Sima'
.

.
.

-
'

nnon steht 1m fibngen der Veremlgie‘ i

Linken in der DDR ins Haus: auch (11?:Gruppe wird zerrissen werden, def
cm

Teil wird sich der Liste GRUNE/Burges"bewegungen, der andere der Liste PD

Linke Liste anschlieBen.
.

hDie reformistische Links spaket SIC

. n i

endgiiltig in den (Skologlschefl “I“; (I;sozialreformerischen Flfigel.Diese 1:16“ 1

tung wird den Sachfragen eher scha
‘

als niitzen, da zu bcffirchten ist, (133
2135Parteikonkurrenzgrijnden selbst d3

1:Zusammenarbeit unterbleibt, “’0 m

def.inhaltlichen Positionen wenig ”“6

schiede bestehen.
.

h denBeide Gruppierungen miissen SIC

11’Sozialdemokraten anbiedern, um gas?”schaflspolitische Macht auszufiben'.derdie SPD jedoch die Wfihlerlnnefl bf"
n6

Gruppierungen am liebsten 313 e'ge
nKlientel sehen wiirde, wird sic 3116? .ule:diese beiden S%-Parteien zu destablhsfl

ren und deren Wfihiervolkzu (1&1)le
_ ziehen, deren Stimmen zfihlen- 0b dies

gelingt ist zwein‘angig, wichu'ger iSL da.‘
der Anpassungsdruck, der bei den GR?”
NEN zur rasanten Aufgabe linker, b3515-

demokratischer Positionen gefiihrt hat,

jetzt noch groBer wird, noch 8011115“?
verlaufen diirfLe. Jelztbowerben sich zvifil
Parteien um diesselbe Anerkennung‘: 6193‘
jenige, die mehrOpportunismns zublister}
hat, wird das Rennen machen! Dab?!
werden sich die PDS Enzialdemokrvafl‘
sieren, die GRUNEN liberalisieren‘. i ,

Alles in allem wirdes deshalhwonderI

erListe
und GRUNE/BasisbeWegungeniioeidie- I
so Parteien keinen ‘neuen Aufbruch der 3

Linken in Gesamtdenlschland geben.
‘

Selbst der einzig positive Aspekterinnert ‘

an ein Rfickzugsgefecht: wiirde es nach
den durchschaubaren Wiinschen von

CSUCDUSPDFDP gehen, wiirde die ;
gesamtdeutsche Wahl den bundesrepub- 1

Iikanischen Zuszand der 50er/60er Jahre
wiederherstellen, in denen diese staats-

tragenden Paneien ganz alleine selbst—
herrlich schalten undwalten konnten. ohne
sich lastigen Fragen zu stellen. Doch ist
das genug, um sich ffir eines der Bfind~
nisse zu engagieren? Oder nur zur Wahl
zu gehen?

Wir erinnem uns: gerade die Zeit der
groBen Koalition, in der von oben keine
Impulse kamen, war die Auibruchszeit in
der BRD! Gerade die verkzrustete SED-

Alleinregierung fiihrte letztlicli zur

>>Novemberrevolution<<. Was wiire denn
gewesen, hatte sich die SED vor ein paar
Jain-en mit oppositionellen Krfiften ein
Stfick Macht geteilt?

Wit brauchen keine integrativcfl
Vokspaneianhfingseisondem Bewcgung
im System und diekommt nichtvan Oben.
das flatten die Linken Lisie~Menschefl
den PDSlem deutlich machen mfissen.



Die

einermflhf‘?lgcflden Gedanken sind ans

lion Undsg‘mdemcuung fiber die Funk-

die Edecutung der “Tagcszeitung'”

sammenhafi'lan
dcr linksradikalen Zu-

War die B
'ge enlSlanden. AnlaB dafflr

lnsbeSOHéemthYSlattung dieser Zeilung,

w lufiomirenerle
211! Yorbereitung der revo-

V est-Berlin' Mal'Akfiviwten 1990 in

.erhaltni
- Def Arukel versucht das

" h¥smd8ch5 Vpn Lmksradikalen zur TAZ

(he “Cue DP“! def Absicht zu skizzieren,

z{lng "ach
l“Wallsxon der Auseinanderset-

‘3 ten in vii/en l’evolntionélren Mai-Akti-

_ r hi
eSt-Berhn zu verdeutlichen.

1
is “Ssfiaus

8011 an einigen Stellen

érkun
10“ um die TAZ mit einigen

let u gen zur Bedeutung sogcnann-

Warden filnbffemlichkeiten" verknflpft

rer’ une
d1e zukunfLig ein selbstfin-

mgmg mT'd Véranlwonungsvonemr
K

mmunk
{l der elgenen linksradikalen

'D

[10" undenkbar isL

en
ae, ffuten gehcm gehdrig

pr gewaschen!’
r B

geradeeitijnscmng der defe kommt

g“'"de Bede“ Metropolen cine hervorra-

V
u

Zu “cutting
und Funktion zu, die

ethane" "Eerschfitzen ist. Konformes
Wlfd weniger durch den offe-

N

nen Zwang als vielme

Strukturen der

zeugt. Gerade in

ten Sozialprozesse
schen Gesellschaft kan

von alllfiglicher He

den Polizeiknfippel erz

als vielmehr dutch ve

einer sich selbst feie

schen Informations—u

schaft”. W'n' werden

ARDZDFR'ILPLUS.
SPIEGEL mil kontro

ten. dirigierten
Werbebildem zugesc

dem Ziel, Aufklm'ung

BewuBtsein a

se zu verhindem. “Die S

sewirft Bomben in das

Massen" war ei

dcr 68er Beweg

menhang parolenha
brachte. Der sytem

ER-Presse herbeigcsc

schlag an

brachte vie

Macht'flber
stenziellen Bedrohung

werden kdnnen,

talistische Henschaftm

lehnen. DieEntwicldun

fendichkeiten” war
'

hr dutch subtile

Massenmanipulan'on er-

den hochdifferenzier-
n der spatkapitalisti-

n die Errichtung

rrschaft weniger dumb

wungen warden,

n'wirrende Bilder

mden “demokrati-

nd Mediengesell-
tagtfiglich von

von BILD bis

llierten Nachrich-

Meinungen und bunten

hfittet. Sie dienen

und autonomes

ber ungerechte Verhillmis—

PRINGER-Pres—
BewnBtsein der

ne der Erkennmisse aus

1mg, die diesen Zusam-

ft auf den Punkt

atisch von der SPRIN-

hriebene Mordan-

f Rudi Dmschke, Ostem 1968

len zu BewuBtsein, wie die

Wo'rte und Texte zur exi-

fiir diejenigen
die sich gegen spiitkapi-

echanismen auf-

g von “Gegenbf-
1 e der SchluBfol-

gemngen aus der “Anti-Sprin e
n '

r -

pagne , dxe den politischen Kgamlfiazlflr
Veranderung der Verhfilmisse in den

Metropolen ergfinzen sollte.
‘

What‘s about the history ?

Seit Ende der 60a 'ahre
’ '

'

tens der neuen Linlgen at:13:13:31 Sdel-
versclnedensten Zeitungs- und Zeitschri‘;r
tenprojekte, die sich dem Anspruch z

-

Hefslellung einer Gegenfiffemlichkeit v

ur

pfllchteten. Mine der 7061' Jahre eel:-
suerten um so gut wie allen grOBe

XI-

Stfidten hnksradikale Info-Blather Start?“
und Vokszeitungen. Vom Sommer 197t-
ab an, wnrde von Frankfurt aus (let I];
(Infqrmatmnsdienst zur Verbreitun

terblgebener Nachrichlen) fiberre igugi
vermeben, derals eine Art Vorlfiufi;:11
TAZangesehen werden kann. Dieseeher
de'zemrele Struktur der ‘Altemativ 1'

er

Is‘e
war Jedoch nicht in der Lage die @-

Herbst 77” staatlicherseits erwflnsclim
und von der bilrgerlichen Presse will'te
befolgteNachrichtensperrezu durchb

1g

often. Dxe fijr die neue Link'e desillu
Fe-

nxerenfien Erfahrungen aus dieser Z83)-
nus Nlederlage drflckten sich in vielflillt'
ugsten formen der Entsolidarisieru

-

DISIaHZlCflmg und Angst aus. So islngé



h kein Wunder, wenn sich diesegiftiilliukclung schlicBlicl‘i‘ auch anf denEntstehungsprozcss dcr

Tageszeiiunjgnicderschlug. Sic cntsland zwar nut er

proklamiertcn Abswhl gcgcnuber sLaat-
lichcn Manipulau'ons—f Gawailt- und
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In allen Fallen schimmerte bereits fiir

kurze Momente auf, daB dieses Zeitungs—

projekt nicht nur irgendwie “daneben”

ist, sondem auch zu einer ganz konkre-

ten Bedrohung filr Autonome werden

kann. Verschiedentlich wurdc in diesen

Konflikten bereits von manchen Genos-

sInnen die Auffassung vertreten, daB

“iiberhaupt keine TAZ” fiir die eigene

Politik besser sei, als “diese TAZ”, und

dieGefahr von staatlichen Repressionen

ohnc diese Zeitung gennger sein wiirde.

Aus der HaBliebe zurTAZ wurde filr

viele Linksradikale eine gICSBere Distanz.

DieseZeitung wurde zunehmend als Teil

der abgelehnten Realitfit begn'ffen, was

jedoch kaum jemanden damn hinderte,

sie weiter ffir eine politische Arbeit zu

benutzen. Man richtete sich gegeneinan-

derein Stfick weit ein, die “Wiesenseite”

odcr dcr Kleinanzcigentcil wimmeln noch

immcr von den vielffilligsten Aufrufen

zu iinksradikalen Aktivitaten, die Knast-

seite lliBt noch ein paar Infos fiber die

Gefangenen durch, und bin and wieder

kann man sich noch cin wenig auf der

LeserInnenbriefseite anstoben. Anson-

sten konnte sich eigentlich kein Autono-

mer mehr sonderlich davon fiberrascht

zeigen, wenn die TAZ entweder gar nichts

fiber ihre Aktionen odcr wenn, dam in

der Regel nur etwas falsches darilber
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diesen bedrilckenden Umstand gilt es zu

begreifen und nicht zu beklagen.
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realist. Reiohhaltig illustriert.
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DIE NACKTE 0RDNUNG / Roman
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trauen und Isolation.
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OHNE GNADE. Werke Band 12

Drei autobiographische Prosatexte.

Broschur 38: / gebunden 48: DM

Sean McGuffin

DER HUND/Roman

Ein irischer Thriller um heutigen IRA-

Aktivismus und keltische Mythen.
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mit dem derzeitigen West-Berliner Re-

gicmngsblau TAZ irgendwo noch stmk-

turell auf einer diffusen Oppositionssei-
[e gegen herrschendc Verhélmissc stand-

en, sind vorbei. Das machte nicht um die

kompromiBlosdenunziatorische Ben'cht-

erstattung gegen die Autonomen nach

der Randale auf dem Lausitzer PlaLz in

Folge des revolutionmen 1.Mai 1989

deutlich. Die von Sachkennmis unge-

trlible, geradezu euphorische Hofberich-

terstattung ilber die Charaktermaske

Mompcr und die aktuclle sozialdcmo-

lcratisch-neo-nationalistische Kommcn-

tierung dcr “deutsch-deutschen Wieder-

veinigung" ist nur noch aus diesem for-

cienen AnpassungsprozeB von perspek-
livlosen Protagonislen aus dem Altema-

tivmilieu zu verslehen. Noch immer

meinen sic den Integrationsprozefi cincr

griln-altcmativen Mittelschicht in das

Gcfilge derherrschendcn Machtmitdem

Klelnarbeiten von politischen und sozia-

len Konfliktcn erkaufen zu kfinnen. Haus-

besetzungen sollen eben nichtmehr “un-

vcrlialmismaBig” sondcm nur noch mil

klemem Bullenaufgebot “sozialvertrlig-

llcht' abgerfiumt warden. “Behutsame

Sozlalstralcgien" gegen soziale Revol-
le. Welche Regiemngsfunktion bleibt
abet rioch fur die grim-alternative Mit-

tqlschxcht, wenn ihre “beutsamen So—

21alsualegien” deshalb nicht funktionie-
ten, well die herschende Macht entwe-

der daflir die Kohle nicht rausrtlckt Oder
es Men_schen in der Stadt gibt, die par-
lout keme Lust auf Integration in das

lienschcnde System haben? Was belibt
xsl zu versuchen, die Rolle cines polifi.
sclien und §ozialen Ordnungsfaktors zu

splelen. W1e kann diese abet durchge-
setzlwerden, wenn zuvor alleSpaltungS-»
und Integraljonsmechanismcn v

haben?
“333‘
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Mil dieser Fragc sind wir zu dem tiefercn

Sinn der TAZ-Berichlerstauung zum 1.

Mai 1990 vorgedrungen. Es ist mittlcr-

yveile nicht liberraschend, wenn die TAZ

m ihrcr Berichterslattung der Theoric

und Praxis autonomer Politjk jegliche

Berechtigung und Legitimitiit abspricht.
Der Orl von Politik findet aus ihrer Sichl

ausschlieBlich durch das “geschicktc

fiandeln” irgendwelcher Senatorlnncn

gm Momper-Senat stall, was sich auch in

lhrer ausfilhrlichen Berichterstattung fiber

ailch nur subjektivste Empfindungcn

dieser Charaktemasken ausdrfickt.Wer
these Ebcne in seinem praktischen Han-

deln filr fast bedeutungslos erkllm, kann

- da schlieBlich nur dcr rot-grime Serial

die “allgemeinen Interessen" vertrelen

k_ann
- cigemlich nur infame. eigensiich-

“ge und egoistische Interessen im Schil-

dc filhren. So entsteht das TAZ-Bild ei-

nes zu allem entschlossenen, verschWO‘

rcncp. unberechcnbaren und vor allem

irrational handelnden Hilufleins Auto-

nomer, die zerfressen von Hall and Neid.

hljhnisch lachend, gezielt aufKoswn an—
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marodieren. In dieser Sichlweise ex}-

suck?" anch keine Grilnde mehf fl" em

p91|tlSCheS Handeln als Antwofw“
flu

cine bedrilckende soziale Realitfit, 3‘“

dem nu: noch Vorwande. Da ist es nur

folgerichtig wenn sich die soziale“ fl!-

slrationen neurotisierter TAZ’ 0 211‘
sPen in gescllschaftlichen Konflims‘wa‘
upnen in ungehemmten Gewauphanu-‘é
sien geradc auf diejenigcn eflda en.

'.

sfch einer altemaliv-fatalistischen
P

ulrvcrwaltung von ungerechw“
mssen demonstraliv zu enlziehe“ .

Der TAZ ist fiir ihre Bericme‘s‘a‘.
timg am 30.April gegen cine“ ". .

uonaren 1. Mai“ in mehrfacher Hms‘c

zu danken: -

_

-Sicwarinihrcrjoumalistische“Be
nphierstarnmg glitcklichenveise $0 ‘deei
die von ihr produzierte Idealog‘em1t
latsélchlichen Realm zu verwecltsel“;
Am 30. April schn'eb die ‘Joumahsignn
Brigitte Fehrle im fibeflegiona‘en 56‘
der TAZ als Argument 3685“

us
z—

setzungen. daB im 'iiberVOnC“ Km“

berg' angeblich1min:lfil‘fi’swhenden -

a

nunan mehr existieren wilrdem ”Jami.
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T
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sie von der Milarbeit von tarendurstigen,
ausdmcksstarken,witzigen,laeafiven und

viel Lay-out—Material benutzenden
GenossInncn (lberschwcmmt wiirden.

Allerdings wird selbst cine noch so

blfihendelinksradikaleZeitschriftcnkul-
lur nichts daran findem ktsnncn, daB das

Projekt TAZ auch weiterhin gegenfiber
den Linksradikalcn als definitionsmfich-

liges Medium und Sprachrohr der sie

tragenden sozialdemolq'atisch-grfin-altcr-
nativen Mittelschichten existieren wird.
‘Beherzte Aktionen‘ kfinncn die TAZ

aktuell nuraufwerten abernichtabschaf-
fen. Einc wirkungsvollcre politische
Antwort war bercits in eincr beeindruk-

kenden Art und Weise von den 15000

Teilnehmerlnnen aufder revolutionaren

Mai-Demonstration gegeben worden. Ir-

gendwelche Angriffe hmten der am 1.

Mai in West-Berlin unter die Obhul des

Polizeischutzes gestellten TAZ ledig-
lich die Gelegenheit erdffnet. sich als

gehetztes und hilfloses Opfer eines “ge—
wissenlosen Autonomen-Terrors" dar-

stellen zu k6nnen.

- Es sollle darauf hingewirkt werden,
daB es zur Selbstverstfindlichkeit dcr

Linken zumindeslcns in den Smdten wird,
sich keinerlei TAZ-Abos mehr zu hal-

ten. Abos sind Vprfinanzicrungen und

‘hbhere Gewinne’ffir das Projekt TAZ.

Bei jcdcm Kauf in dcr Kncipe odor am

Kiosk wird die diinne Finanzdccke um

ca. 1 DM dcsLabilisicrt. Mil diescr klci-

nen ‘Erschwemis’ wiirdcn zwci Flicgen
mit ciner Klappe geschlagen. Niemand

muBte auf diese Zeitung verzichten, um

die Linksradikale derzeit (noch) nicht

herum kommen, und zum anderen hfitle

man diesem Projckt jede rclcvanlc

bkonomische UntcrslULzung anzogen.
- Die Parole “TAZ lflgt" muB in

Zukunfl auch von dcnjenigcn cmster ge-

nommen werden, die bereils wissen daB

die TAZ lilgt. Die Erkennmis das die

“BILD-Zeilung lfigt” wird sicherlich von

Millionen ihrer Laser gctcilt. Nichts dcsto

Lrotz werden ihncn von der relmfiBigen
Lekture dieser Zeitung Tag ffir Tag die

defe zukleistert. Warum solltc dicscr

Prozess ausgcrechnet bci TAZ-Lesem

anders vcrlaufcn ?

So sorgle die TAZ milder Meldung
einen Tag vor der revolutionflren Mai-

Dcmo in West-Berlin, daB sich die Demo-

Vorbereitungsgruppc aufgewst habe,

gcraumc Zeit ffir groBc Verunsichcrung
im wcitercn Umfeld der vorbereitcndcn

Smrkturcn. Das diese ‘Mcldung’ nicht

stimmte war nicht das Problem der TAZ

sondem derjenigen Leser, die sich da-
durch verunsichem lieBen. In Zukunft

knnn nicht ausgeschlossen warden, daB

emzelne TAZ-Redaktcure in gesellschafl~
llchen Konfliklsiluationen bewuBl Fal-
schmeldungen lancicrcn werden. um
konlqete Iinksradikalc Aktivitmen zu

sabon'eren. Auch wenn’s nicht ganz ein-
fach ist, sollte sich niemand bei der mor-

ge'ndlichcn Lektflrc dieser Zcilung von
semer eigencn Gutmiitigkeitauf‘s Kreuz
legen lassen.

- Der AusschluB von TAZ-Joumali-
stcn aus autonomen SLruklurcn, Plenas
und Veranslaltungen muB sclbstversmnd-
lich werden. Jeder Name eines Autono-
men aus konkret arbeitenden Zusam-
menhangen, der einem TAZ-Joumali-
sten bekannt wird, ist ein Name zuviel.

Todor Schabolowsky

Photo: Theo Hcimann

Literatur zum Thema:

Mim‘ivgmppenfllr cine Tageszeilung:”Pr05P‘k‘
Tugeszeuung”, Frankfurt 1978. Eine subsidiar-

“f"!!ng an: den ersten (gurgemeinten) Anffiflg‘“
dimes Projelcres.

ID Verlag: "Prajekt Gedé‘chlnls - ID Anikel zum

Therm Ggegenbyfenllichkeit”, Amsterdam I935' '
In dresem Textbandfinden sich cine Reihe v0?! 3‘"

"58m. die sich schon Ende der 70:7Jahre kritirch

Inn! dem Beginn des Tageszeitungsprojtb“ “'5'

emanderselzen.

Oliver TomeinlDellefzum Winkel: "TAZSACheN '

Knallen zeigen - Pfc'itchen geben". Hamburg 1989'
Dlexer Band beml‘iht sich um eine ungfassende’e
Analyse des Projeldes TAZ. Er zeichnet die widef-

sprfiC’EIicl-ze Geschichle van der Entslehung d”
TAZ bus zum Ende der 80en'ahre nach. Lasenswe”

var. allem der Abschm‘rr fiber das Versagen dieser

Zeuung in ihrer Berichterstattung fiberdie SchflSSC
an der Smrlbahn-Wefl.

Matthias Bn‘ickers ma. (Hg): "Die TAZ - D”

Bach", Frankfurt 1989. In diesem Band is! 81'"
Queue/mitt van vielen (esenswerlen Arlikeln all:

10 Jahren TAZ Geschichte versammell, die 0’"

5(5ng durch ‘Maren'alien’ ergdnzt warden sind.
die tetlweise Besetzungen and Szene-Realdionell
aufTAZ-Arlikel wiederspiegeln. Der do" dufsei”
596197'verbfl’en11ichten Kriu'k van Gabriele 60!!“
1e: Dre TAZ L9! (...) einallbackenes, verbiirgerlich-
(es. slaalsrragendes unddeshalb flberaus langwei'
liges Tagesbld'ttchen," is! nichts mehr hinzuzufii-
gen.
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wort zur Neuauflage des Buches »Leben

als Sabotage« von Detlev Hartmann, die

ich fiir besser und radikaler halte, als das

Buch von Hirsch/Roth. Der Vorwurf der

schwierigen Sprache, der gegeniiber die-

sen Publikationen oft erhoben wird, trifft

nicht minder auf Hirsch/Roth zu. Der

Verdicnst der autonomen Theoreu'ker

besteht darin, den engen marxistischen

Klassenbegriff hinter sich gelassen und

den Blick geschfirft zu haben fiir die zen-

Lrale Bedeutung der Kiimpfe der Bauem

und des Lumpenproletariats in den euro—

pfiischen Revolutionen und den heutigen

Kampfen des Trikonts. Ein blindcr Fleck

bliebtaberbisher auch in diesen Analysen
die Patriarchatskriu'k.

Die bleibt auch ein blinder Fleck in

Geronimos Buch. Im Vorwort weist~ er

darauf hin, daB die Widerspriiche an die-

sem Thema explodien seien:

»Wut, Resignation und Hilflosig-
keit lagen dicht beieinander. In

meiner eigenen Hiiflosigkeitkann
ich nur ironisch anmerken, daB ich

ein paar Jahre prognosliziere —-

wenn iiberhaupt — bis ein halb-

wegs unbefangenes Verhiiltnis

zwischen Mannem und Frauen

auch in der
_

autonomen Scene

wieder méglich sein wird. ohne

Photo: Theo Heimann

daB die Widersprfiche so explo-
dieren wie beim Autonomentref-

fen fiir die IWF-Kampagne in

Bremen oder den zahlreichen

Auseinandersetzungen in verschie-

denen Stzdten.«

Den SchluB des Buches bilden einige
Bemerkungen zu Bedingungen und

Meglichkeiten autonomer Politik in den

90er Jahren, auf dem Hintergrund eines

zukiinftigen GroBdeutschlands. Gerade

deswegen fehlten mir in Geronimos Buch

lingere Ausfiihrungen fiber autonome

Antifa-Aktivitfiten. Ein Bereich, wie ich

meine, der zemral wird, in den 90er Jah-

ren.

Es giibe noch vieles zu kn‘tisieren an

Geronimos Buch. Aber ich halte es im

ganzen fiir einen sehr gelungen Versuch;
es istlauch lesenswert fiir Leute, die nicht

der Scene angeheren und sich informie-

ren wollen. Hoffen wir, daB Geronimos

.Vision, die er am Ende des Buches be-

schreibt, Wirklichkeit wird:

>>VielleichtsinddieAutonomen in

denkommenden gesellschafllichen
Konflikten fahig, relativ frei von

biirokratischen und zentralisti-

schen Strukturen in alien gesell-
schaftlichen Bereichen wie z.B.

denWohnvierteln,Fabriken,Schu-

len und Universitéiten Ratestruk-

turen zu entwickeln. Die Struk-
turen von Kiezpalavern, Gemein-

deversammlungen, StraBen und

Hauserrfiten bergen fiir viele

Menschen die Chance in sich, erst-

mals in einem Eiffentlich sanktions-
freien Raum, offen und authen-
tisch zu kommunizieren. Autono-
mie wéire nicht_léinger ein Begfiff
fiir eine kleine radikale Minder-

heit, sondem selbstverstfindliches

Anliegen aller bewegten und ailc

kulturellen Grenzen durchbrechen-
den Menschen<< (8.237).

Geronimo: Feuer und Famme. Zur Ge-

schichte und Gegenwart derAutonomen,
248 S., 22.-DM, Edition lD-Arehiv,
Amsterdam/Berlin1990;Bestellungen an:

AurorA-Verlrieb, Knobelsdorfilstrfl, 1000

Berlin-19 (oder auch an die Andres-Ver-

triebsgruppen).

Statt Denunziation

und Mythenbildung—

-GESCHICHTE VON UNTEN

Neu:

Geromino

FEUER UND FLAMME

Zur Geschichte und Gegenwart der

Autonomen

Schwerpunkt des Buches ist eine

umfassende Darstellung der Iinksra-
dikalen Geschichte seit 1968 (APO,
Spontis, Héuserkémpfe in den 70er
Jahren, Betriebsprojektgruppen, An—

ti-AKW-Bewegung, Internationalis-
mus, Frauen, Knast, Anti-NATO...).
Es werden die Knackpunkte linksra-
dikaler Politik (2.8. Stadtguerilla, re-

formistische Integrationsstrategien
v0n GrUnen und SPD, Auseinander-

seizungen mit der Staatsgewalt) ana—

IySIen und Ansétze fUr eine zukflnfii—

ge Praxis dargestellt.
gm Buch zur aktuellen Diskussion
uber die Perspektiven einer radikalen
Linken.

256 Seiten, 22 DM

Im Buchhandel oder direkt:
Edition ID-Archiv

Knobelsdorfistr. 8, 1000 Be‘j'iU
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der Unterdriickung von Klassen, Rassen,

Frauen, Kindem, politisch engagierter

Manner und Frauen etc. arbeiten Prinzi-

pien, denen sich sowohl Frauen als auch

Manner verschrieben haben. Um von der

haufig personalistisch belrachteten Unter-

scheidung zwischen Frauen und Mannem

wegzukommen, meine ich das Augen-

merk mehr auf die politischen Prinzipien

zu richten, denen sich sowohl Frauen als

auch Manner —jedoch unter Beriicksich-

tigung ihrer sozialen Dijferenz verschrie-

ben haben.

D.h. ich unterscheide zwischen

frauenidentifizierter Politik und man-

neridentifizierter Politik. Mit frauen-

identi fizierter Politik meine ich diejenige

Politik,diedie1ntercssen von Frauen unter

Berficksichtigung der Errungenschaften
feministischer Theorie vertn'tt. Frauen-

identifizierte Politik meintkeinen »Man-

chester-Feminismus« — keinen Feminis-

mus, der die Interessen von Frauen auf

Kosten anderer Behcrrschter durchboxt.

Insofem kann Janet Biehl zu Recht fol—

gem, daB die Revolutionierung der so-

zialen Rollen von Frauen auch eine Revo-

lutionierung der sozialen Mannerrollen

nach sich zieht, auch wenn >>mann« sich

mit unterschiedlichem »Profit« in ihnen

eingerichtet hat. Frauenidentifizierte Po-

litikkann sowohl von Frauen alsauch von

Mannem vertreten werden — aber sie hat

ihren Ort: Sie ist von Frauen fiir Frauen

entwickelt werden. Manneridentifizierte

Politik dagegen vertritt die Interessen des

S tatus quo, derMehrheiten und derMacht

—in der Auseinandersetzung um den theo-

rien—, parteien- und interesseniibergrei-
fenden Sexismus zeigt sich sogar, his in

welchen >>progressiven<< Winkel manner-

identifizierte Politik reicht.

Eincharmonische Utopie zu beschwd-

ran in einer Zeit, in der soziale >>Differen~

zen<< auf sexuellen »Differenzen« griin-

den, istReligion. Eincrealistische Gesell-

schaftsvorstellung blendet die sexuelle

(biologische) Verschicdenheit nicht aus,

1ch sie aber gleichzeitig nicht zur Grund—

lage sozialer Ungleichhcit werden. An

dem Angelpunkt der Befreiung von dcr

sozialen >>Differenz<< wird klar, wie hin-

f‘allig die Kategorien von »links« und

«rechts« werden.

Am Okofeminismus a la Mary Daly
kritisiert Biehl die kritiklose Aneignung
der »Biophilie« durch Frauen, die einer-

seits Frauen nur aufgrund ihrer »Biolo.

gie<< besaBen und die ihncn andererseits

auch nur aufgrund ihrer >>Biologie<< von

Mannern zugeschrieben wiirde,Okofemi-

nistinnen — das steckt dahinter — drehen

die herrschenden Feindbilder um. Es gibt
keine >>mannermordendcn Frauen<<, so

eine realexistierende Mannerphantasie,

Anarchismus-Diskussion

sondern realexistierende Frauenmdrder
(durch Krieg, Vergewaltigung, Umwelt-

verschmutzung usw.) Die. Kritik der

Aneignung manneridentifizerter Bilder

durch Frauen wird aber hinl‘allig, wenn

die gleichfalls kritisierte Sherry Ortner
die die Naturnahe der Frauen als kulturel:
les Allgemeingut deklariert, schreibt daB

der Kulturbcgriff selbst'ein >>Konstrhkt<<
561,-

also nicht Fakt der Natur, sondem

sezial gemacht ist. Es ist den Okofemi-
nrstinnen und ihrer Kritikerin also be-
wuBt, daB hier eine patrizentri'sche Zu~
schreibung angeeignet wird (Vgl. Yne-
stra King in SF-26, 4/87). Wer mag nun

aber,‘ so frage ich ketzerisch, Frauenpoli~
tikerinnen die gesellschaftsimmanente
>>Umwcrtung der Werte<< vorschreiben

wenn
es real immer unmdglich ist einer

patriachalen und phallokratischen éesell-
echaft zu entfliehen und diese sich 8er t
in den kulturellenWiderstandsformenv

S
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Was meint der Weg von Biehl, an (135

repressive Beziehungsgeflecht von Frau

und Natur >>ontologisch<< (SeinsmiiBig)
heranzugehen? Will sic das Beziehungs-

geflecht >>philosophisch<< zerstéren? W3S

ist das »Wesen« von Frau und Natur?

Der ontologische Weg Janet BiehlS

.
Verkenm, daB im Bedfirfnis nach Wcib'

lichen Gdttern die SuChe "80h

V0r>>bildem<< steckt, die Biehl selbst

wiederum in >>iibergreifenden Theme“

gefunden hat, die aber nicht von Frflue.“
und frauenpolitischbestimmt wurden. D16

weibliche Suche nach Vorbildcm i5‘ 9""
sellschaftlich stark ausgeprfigt’ ““d dlc

meisten der Suchenden wissen auch, d?
sie ewig waren kann, um nur Selten fiindtg
zu werden. Das wirft >>ontologiSCh« dge
Frauenaufsich selbstzuriick— ist zlbcfd‘e

chance fiir ihre individuelle 11nd kollgk’

trve Weiterentwicklung; wer Sic jcdoc
nicht ergreift, wird entwcficr
9fienfiemngslos odergreiftaufmiinnl‘Ch‘
Identifizierte Vorgaben zuriick.

Biehl beschreibt das Dilemma
deg

feministischen BewuBtseinsdahingChen
’

d218, sollten die Frauen befreit word???
mithin die Gesamtgesellschafl We”
werden mfisse. Frauenpolitik. 50 B16 ’

schlieBt, urn nicht insular'zu blciben.’ urt.
um >>universalistisch<< zu sein, Ponuk fur

Manner notwendig mit ein ' “hon des-

halb, da Manner auch >>Verbiindetc<< v0.11
Frauen (besser: frauenidenu'fizicrtcr 011:
tik) sein kt‘mnen. Frauenpolilik 5d beg-en

.
hen — und nicht als linteressenpOlink T{st
therapeutisch. Sie verkennt die Ream;
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rerRaSSCn
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anende:
der Untcrdrfickung Anders-

Essen
, Andersglfiubiger,

anderer

driiCkun “SW; dle sexistisehe Unter—

lung Ric: Weller fortsetit, daB Ausgren-

.

S lglelch Ausgrenzung isL (Vgl.

lichkcigriissmtische Ideologie, die Weib-

imam? _den_ Bereich >>rassistischer

cine frau mgkeit<< schob.) Deshalb ist
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Formen sexistischer
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irisgiiaiclmug
wird cs bei Biehl dual-

1) Hub
10h, was hierzulande bei 10-

ten “er
zu finden ist, abcr sich in den

)2 abcrach Murray Bookchin richtet,

Ya"
auch als Vermengung von Yin

nung be
8 .Oder als die androgyne Hoff-

der B
zoohncn konnte. Was bislangauf

"E $318 der Biologic fungiene
~ die

des Sorgens<< im >>Privaten<< als

'

gemein, und

AnarchismuséDiskussion

Bereich der Frauen — soll nun auf der

Ebene des »Sozialen« auch fiir Manner

gelten.WederdasPrivatenochdaséffem-
liche sollen weiterhin durch die Biologic

bestimmt werden — auch wenn sich real

immer noch linke Manner damit schwer—

tun (woher nimmt Janet Biehl eigentlich

nur ihre Hoffnung bzw. die vielen pro-

gressiven Manner?) So wird ganz ein-

fach das Private fiffen tlich unddas Offent-

liche zum Privaten gemacht, wobei durch

diesen Gedankentrickden Frauenendlich

die >>Ethik der Rechte<< aus dcm (")ffent-

lichkeitsbereich zukommen. Die >>Ethik

der Rechte<< soll aber weiterhin im Be—

reich der >>Offentlichkeit<< bleiben, sie hat

nach dieser Fassung nichts im >>Privaten<<

zu suchen —- schade, deshalb gibt es auch

immer noch Frauenhauser, in die Frauen

rmittelt werden und die

geschickt oder ve

Biehl als Fortschrittbeffirwortet, und nicht

das Recht, andersherum zu verfahren und

den Frauen ihren Ort zu lassen. Das alles

smell: sich Biehl in einem >>1ibertaren

Kommunalisrnus<<
in Bookchinscher

Version vor, in der die Okonomie mora—

lischer wird und die Frauen vielleicht

etwas unmoralischer (sic seien ja nicht

moralisch von Natur aus). Die Stadt, so

Bookchin, hat nichts mil einem Staat

deshalb, so folgert er weiter,

histen auch Stadtrate wer-

den. Deshalb, so in Fortsetzung von Biehl,

ist in der neuen Stadt auch alles anders

zwischen Frauen und Mannern.

Die griechische Polis, auf die sich

beide als Vorbildberufen, wurde namlich

durch cine >>Korperschaft freier Biirger«

(vgl. Murray Bookchin, in: SF—19, 3/85)

geleitet, aber nichts weist bei diesem his-

torischen Kunstgn'ff darauf hin, daB

beispw. Athen und Sparta miinnerbiin-

dische und militarische Stadtstaaten wa-

ren. Nach Janet Biehl ist ein >>libertarer

Kommunalismus<< diejenige linke politi—

sche und >>fibergreifende<< Theorie, die

den Okofeminismus politisiert.
TheaA. Struchtemeier, Bochum

dmfen Anarc

* JanetBiehl: Sozialer Okoreminis-

andere Aufsatze werden im

-Ver1ag, PF 1159. 7043

l als Buch erscheinen; der

ich allerdings, da die

Ubersetzerin ihreArbeit unterbrechen

muBte. Ein genauer
Erscheinungs-

termin steht momentan nicht fest, wir

hoffen jedoch, noch 1990 das Band-

chenzurweiteren Diskussionvorlegen

zu konnen. Ein fibersichtliche Zu-

sammenfassung seinerldeen und Vor—

stellungen fiircine freiere Gesellschaft

hatMurrayBookchinmitseinem neue—

sten Buch »Remaking Society« vor—

gelegt. Es wird derzeit fibersetzt und

mus und

Trotzdem

Grafenau—

Band vcrziigcrt 5

im Mai 1991 im Trotzdem-Verlag auf

deutsch erschemen.
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— Zur Theorie der

>>BANALitiit<<

von Wolfgang Haug

Ein/e anonym bleibendeAutorIn schiittel

in der Nummer 6 von Banal in dem

Artikel »Anarchismus, der Schlaf der

Gerechten oder Anarchismus als Herr-

, Jun

aus. Es handelt sich dabei anscheinend

um einen Auszug aus einer geplanten
grfiBeren Verijffentlichung, die demnfichst

als Broschfire von Banal verbreitet wer-

den und die anarchistische >>Diskussion

beleben<< soll.

Aus einer lesenswerten Kritik am

Hegelschen Denkansatz, aus berechtig-

schaftsideologie?« das Kind mitdem Bade

Anarchismus-Diskussion

tem Unmut fiber nationalanarchistische

StrémungeninGegenwartund Geschiehte

der anarchistischen Bewegung und den

lange—eher verschwiegenen frauenfeind-

lichen, sexistischen, antisemitis'chen und

nationalistischen Inhalten a la Proudhon

u.v.a. wird ein Rundumschlag gegen

Anarchisten und Anarchistisches, bei dem

lediglich Emma Goldman und Pierre

Ramus als venneintlich neueBasis fibrig-
bleiben. Were es war, was als Resiimee

gezogen wird, (»Emma Goldman ist mei-

ner Meinung der einzige Orientierungs-
punk! fi'ir Anarchistlnnen, und die ein-

zige, die sich mehr Oder minder diesen

national, vé'lkisch, rassistischen Kriterien

anderer Theoretikerlnnen des Anarchis-

mus entziehen kann und aufder wir auf-
batten sollten.«) dann stijnde es wahrlich

schlechtum diese Bewegung,und es wiire

vb'llig unbegreiflich, warum sich fiber-

haupt noch ein Mensch danach umdreht!
Zwar lfiBt der letzte Satz des Artikels

erkennen, daB der/die AutorIn selbst-
kritisch genug ist, die Problematik dieses

Beitrags—wenigstens th retisch zu erken-

nen: »hohe Ziele undAnsprfic/ze, abera’ie

Gefahr von Iiefen Stiirzen in die Trivialia't

und Scheinanalyzik.« Praktisch vermie-

den hat er/sie Letzteres nicht.

Der Beitrag schieBt denn auch wirk—

lich weit fiber cine emsthafte Kn'Lik hin-

ausund reiztgegenEndegarzum Lachen.

Wichn'geKritikpunkte und Uberlegungen
~etwa die,ob undinwieweit und weshalb

anarchistisches Gedankengut von den

Herrschendenpartiell aufgegriffen und in

eine Herrschaftsideologie einbezogen
werden kann —werden durch fiberzogene,

falsche Oder verkfirzte Behauptungen und

“Herleitungen” wieder verwfisserl.

(Meglicherweise liegt es an der Kiirzung,
dann aber wire es der Banal—Redakrion

nichtgelungen,die ausgelassenen Zusam-

menhéinge durch entsprechende

Zwischenbemerkungen dennoch

weiterzuvermitteln.)
Ausgehend von der VorausseLzung,

daBRassismus/SexismusundNationalis-
musdie biirgerlichen Herrschaftselememe

seien und daB der Hegelsche Mensch

Staatsmensch sei, sucht def/die Artikel—

schreiberIn nachzuweisen, daB die

anarchistischen Theoretiker

a) allesamt abhfingig von der Philoso-

phie Hegels blieben und

b) des fifteren rassistische undnaLiona-

listische Theorien produzierten, was zu

derFolgerung fiihn,daBderAnarchismus
theoretisch seinen eigenen Feind produ-
ziert.

Daran lieBen sich genfigend Fragen
anschlieBen: etwa die, welche weiteren

Herrschaftselemente das Bfirgertum aus-

machen und warum sie nicht einbezogen
werden? Ob eine Philosophie, die von

Hegel ausgeht, aber zu ganz eigenstiin-
digen Weiterffihrungen kommt, mil He-

gel widerlegt werden kann? Konkreter:

kann Bakunin, wenn er als Hegelschiiler
die Frciheit als fibergeordnete Sache ent-

wickelt, als Schiller Hegels verurteilt

werden, der dieFreiheit nur als Zweck fiir

eine fibergeordnete Sache (LB. den Staat)
ansah? Wer enteignet hier wen — elwa

Hegel Bakunin?

Wichtiger ist mir jedoch bereits an

dieser Stelle die Frage nach der Bedeu-

lung und Wichtigkeit, die wir anarchistj-
schen >>Klassikem<< zuspreehen. Sic sind

meiner Ansicht nach alle nur in ihrem

historischen Rahmen zu lesen und somit
auch in ihrer histprischen Beschr'zinklheit.
Im Gegensalz zum Marxismus haben

Anarchisten niemals erkléin, daB einer

ihrer Theoretiker fiir das Denken, Han-

deln und Verhalten verbindliche Normen

aufstelle. In diesem Sinne sehe ich alle

>>Klassiker<< lediglich als Steinbruch ffir

Ideen, von denen einige zum Allgemein-
gut der Bewegung wurden, anderc disku—

tierbar sind, vieles jedoch als historisch,
veraltet Oder nicht brauchbar eingeslufL
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’Wird defrltensniuster
erkannt wer-

kl-urgerlichcn)
narchismus als sclcherzur

. as is:
Hartschaftsideologie er-

ichtig wierdings groBer Unsinn!

Se‘
en TheOri

e CS, mit der anarchistj—

Its
V°raus Eggnd

ich setze nun meiner-

SI
aftSideof _

es sich um keine Herr-

f‘on ieder :gne hfmdelt!) den Anarchi-

uurgerlichen/Ed
Wleder ihre nach wie vor

es "kwei
BITSChaftlichen Verhaltens—

d
solehe 2

SF" vorzuhalten, denn daB

8:11;]. On l\lizeifell‘os gibt, — auch bei je-

G lleBliChle§e_ {st selbstverstfindlich,

v-esenSChaf
n M: in einerbiirgerlichen

felei e

[Und haben, auch wenn wir

V161
s :nlsenflen bekéimpfen, ebenSO-

u
as 8011

lurlich<< verinnerlicht.

T?
r

aSSen 1‘1“"
nicht heiBen, daB wir es

Th
lie 3er

urften, die anarchistische

I tike 13‘
2!! iiberpn‘ifen, oder ihre

‘ehendocznnen
einer Kritik zu unter—

dazu brauchteskeinerneuen

- Anarchismus-Diskussion
Philosophie wie sie in Banal gefordert

wird, sondem selbstbewuBter Menschen,

die sich keinen Blodsinn einreden lassen.

Dafi diese durchaus existieren, scheint

mir u.a. gerade auch an Proudhon, dessen

theoretische Positionen (und noch mehr

seineprivaten Ansichten) vollig unakzep-

tabel sind, fiberpriitbar, denn dessen

Schriften
—— abgesehen von dem wenigen

zur Tauschbank und zum Eigentum
—

wurden auf deutsch nicht mehr neu auf-

gelegt und er findet nut bei einer Minder-

heit Resonanz. Trotzdem sollten weiter

Fragen gestellt werden, gerade weil diese

Traditionslinie, wie Banal folgert
— an-

scheinend via Landauer
—— zu neu vem'e-

tenen Positionenwie der von Stefan Blan-

kertz (Liberalismus,
siehe Graswurzel-

revolution) oder der von Hans—Jiirgen

Degen/Jochen Schmiick etc. (National-

anarchismus, siehe SF + Guhl—Broschiire)

fiihren kann. (Spekulative Anmerkung:

Vielleicht fand sich auch deshalb ein

CNT-F
franzosischer Mitstreiter von der

fiir die nationalanarchistische
Bro-

schiire?!) Doch mfiBte eine solche Aus-

einandersetzung
inhaltlieher werden, in

Banal fiberwiegen die bloBen Schlag-

wone.

Und manche Folgerungen
diirften

auch >>scheinanalysiert<<
sein: Ich habe

schon erwéihnt, daB Landauers und Bu-

bers >>Volksbegriff<< nicht né’ther betIach-

let wurden. Stattdessen wird im Banal—

Artikel behauptet, dafi Landauers und

Bubers Vorstellungen
vom »Volk« zum

>>Abstieg der italienischen FAI und deut-

schen FAUD<< und zum Ubemitt vieler

schen Organi-
Mitglieder zu den faschisti

habe. (Bislang wurden

sationen gefiihrt
solche Ubertritte mit den Schriften So-

rels, der sowohl von syndikalistischer
wie

faschistischer Sei

demAufgreifensyndik
i

versatzstiicke im faschistischen

syndikalisrnus”
und der Perspeku'vlosig-

keit revolutionéirer
Hoffnungen erkléirt,

doch auch das sind nur Facenen, von

denen es noch sehr viel mehr gibt und

wovon die wenigsten theoretischer Natur

sein diirften.)
Ich halts die

Landauer/Buberjedoc
hen Tatsac

Behauptung gegeniiber
hnichtnuraufgrund

der historisc
hen fiir falsch,

sondem nehme auch an, daB ihr unserer

heutiger Begriff von »Volk« und »v61-

kisch«zugrundegelegtwird,dernurnoch
'

'

dem »Volksbegriff«Landauers,
' «derfranziisischen

hat. Wenn wir diese

Begriffeverwende
,denkenwirdienazis—

fische Vergangenheit
mic und verstehen

Landauerzunfichst einmal verkehn. Es ist

Landauer mit irgend-

alsodem »Vo

Revolution zu tun

deshalb verke ,

"
'

n zum Nau'onalsozia-

bringen, gar ihnwelchen Ubermtte

lismus in Verbindnn zu

M
:3"
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dafiir verantwortlich zu machen. Tut man
_

es dent-loch, mfiBte die Retourkutsche
lauten: warum wurde er dann von Prii-

faschislen erschlagen? Die wuBtenjeden-
falls bereits zwischen »v61kisch« und

»Landauers Volk<< zu unterscheiden, und

das griindlich! Was dennoch am »Volks-

ansatz<< und somil Landauers Ansalz

problematisch oder get‘ahrlich bleibt, ist
'

derIntegraLionsmechanismus»Volk«,mit
dem die Herrschenden ihre Sache zur

Sache aller machen, damit sie sich mit

Interessen identifizieren, die garnicht ihre

eigenen sind.
'

Die Mar vomfalschen
anarchistischen BewuBtsein

Von Banal besonders gegciBelt wird zum

SchluB die Studentenbewegung, die die

Renaissance anarchistischer Ideen

>>falsch<< eingcleitel habe, weil sie vom

Riflemodell ausgchend vor allem Erich

Miihsams Anarchokommunismus anstalt

den von Ramus (I!) wiederemdeckt habe

und Miihsam doch nur Tagesjoumalist
und kein Theoreliker gcwesen sei, abge-
sehen von seinem Werk >>Slaallichkeit

und Anarchie<<. Nun lelzteres .war zwar

von Bakunin, aber weil dieser Hegel ins

Russische fibersetzt hat, wird er — als

>>Wegbereiler Lenins« — wie gesehen ja
ebenso mit dem banalen Bannstrahl be—

legt, so daB es kcinen groBcn Unterschied
macht. Abgesehcn davon , daB kein mensch
cine >>Theorie<< alleine schaffl, sondem

immcr auf vielcn anderen auibaut und sie

in Auseinandersetzung mit anderen, mit

politischen Entwicklungen,mitutopischen
Vorstellungen, mit seiner sozialen Reali-

'

liit usw. entwickelt, ist die Formulierung,
»Mijhsam sei zum Spielball andererldeen
(gcworden). Zuersl war es der EinfluB

Landauers,spiiterLeninsundKropoLkins<<
fiuBerst sellsam. Denn wo anders bane

Mijhsam cine anarchislische Position

bcsscr entwickeln konnen, als in der

Auseinandersetzung mit seinem Freund

Gustav Landaucr? (Mil dem er sich im

ijbrigen in viclen Fragen nichl einig war,

was mir ffir einen “Spielball” elwas selt—

sam vorkomml.) Und weshalb hiittc er

Kropolkin nicht rezipieren diirfen? Und

wardas wirklich alles? Hatte nichLStimer
in der Boheme groBen EinfluB? Nicht

Otto Gross? Und speziell ffir Mijhsam:

nicht der italienische Anarchismus? und

11nd... Was nun aberLenin anbetrifft: war

es nicht vielleicht umgekehrt? Hat nicht

der Lenin v0n »Alle Machl den Raten<<

anarchistische Parolen von 1905/6 fiber-

nommen und ausgenulzt? Ist nichtLenin

cin Beispiel fiir die eingangs geslellte

Frage, wie anarchistische Ideologie teil-

Anarchismus-Diskussion

weise in Herrschaftsideologie umfunk-
tioniert werden kann? Und waren nicht
viele Syndikalisten und Linksradikale
anfangs in der KPD, in der Hoffnung, daB
sich diese Gruppierung nicht parlamen-
tarisieren léiBt und traten 1919 gerade
deshalb wieder aus, nachdem sich der
rechte Flfigel mit Paul Levi, der auf die

Vereinnahmung der viel groBeren USPD
spekulierte, durchgesetzthatte. Und muBte
Mijhsam vorhersehen, daB derselbe Le-
nin, der »Alle Macht den R5ten<< verkiin—
det hatte,‘ um zur Macht zu gelangen,
gegen die linksradikalen Kinderkrank-
heiten des Kommunismus anschreiben
wiirde, um. die Macht zu erhalten?

Und wenn mensch dies alles weg—
wischt, bleibt doch die Tatsache, daB
Miihsam beileibe nicht der einzige war,
der ab 1917 die (erst im Nachhineinll
illusiona're) Vorstellung hatte, daB sich
Maxxismus und Anarchismus fiber eine
praklische Revolutionserfahrung neu
definieren kommen, Flir einen Schweizer
Beitrag fiberraschend ist auch, daB sich
die hier vorgetragene Kritik anstatt an

Miihsam nicht an dem ZiircherBrupbacher
festmacht, der_ schlieBlich mit »Marx und
Bakunin<< das entsprechende Buch ver-

faBthaL. Sichtmensch genauerhin, so war
die gcsamte radikale Linke, namlich die,
die sich nicht mit einer sozialdemokra-
tisch gefiihrten Demokratie zufrieden gab
und die sich gleichzcitig in die aktive
Polilik einmischte (was nicht von allen
Anarchisten behauptet werden kann, weil
dort manch einer lieber die reine Lehre
pflegt, als gescllSchaflspolitisch in die

'Gefahr zu kommen, handelnd einen
KompromiB eingehen zu mfissenl), die
also an einer wirklichen Umgestaltung
derGesellschaflmittelsdech‘iteideeinte-
ressiert war, in dieser “Illusion” befan-
gen. Hatte es in den Jahren 1917-1919
historisch anders sein kennen?

Doch zuriick zurStudentenbewegung,
denn so folgert der —— mir reichlich a~

historisch erscheinende—Rundumschlag,
»Miihsam eignete sich sehr gut fi'ir die
Fusion Marx undBakunin, und sein Ver-

einigungsaufiufkonnte in 0st wie in West
fu'r ein linkes Stillhalteabkommen gegen-
fiber dem Marxismus gebraucht werdem
— Tja, schon wars gewesen, haue die

Studentenbewegung (und nicht nur ein

lgleines Hauflein Kommunarden) wieder

»bei Mfihsam begonnen<<. Richtig ist an

dieser Einschéitzung aber nur, daB die

Renaissance des Anarchismus in der

BundesrepublikmileinerVerbindungvon
Marxismus und Anarchismus begann.
Dies geschah jedoch nicht, wcil diese

_
Studenlcn und Lehrlinge MiihsamsTheo-

. also beieinerzeitgenossischen Bewegung,

n'en studiert hatten, und damit das gecig-
nete theoretische Gerijst fiir ihr Verballtcn

gegeniiber marxistischen SDSlem oder

dem realexistierenden Sozialismus g0-
funden batten, sondem weil sie allesamt
aus der marxistisch orienticrlcn Smden‘
tenbewegung kamen, deren Theorien {fir

die Gestaltung eines eigenen “revolutio-
néiren” Lebensstils nicht ffir ausreichend
empfanden und bei der Suche nach er—

géinzenden Theorien aus der FundgTube
des Sozialismus auch den AnarchismuS
zu Tage forderten,den siein derFolgCZCil
mehr und mehr provokativ gage" die

anderen, mehrheitlich marxislisch-oricn-
Lierten Gruppen stellten. V0n Stillhallen
kann also keine Rede sein. ’

Es ist a-historisch und sinnlos siCh

dariiber zu firgem, daB die 6861' den Anar-

chismus mit der >>falschen TheoriC<< neu

belebt batten. Der/die sich Argemdc
scheint die >>richtige<< Theorie zu kenncn

und zeigt dadurch eine Nahe zu Ramusv

die vielleicht beantwortet, warum 65 2“

keiner Ramus-Renaissance kommcn

konnte: Gerade einsich so —of1mals fana-

tisch — auf die reine Lehre abschouendcr
Theoretiker wie Ramus konnte fiber di6

Reihen der Anarchisten hinaus keinerlci

Faszinationskraft entfalten,ja er errcichlc
selbst zu seiner Zeit noch nicht mal diC

Mehrzahl der >>KameradInnen<<. Wie hiille

er, deranarchistische AnLikommunist,ca-
40 Jahre spater marxistisch vorg‘iprfigLe

1Bewegte erreichen konnen, denen die

Grenzen des Marxismus deuLIich gewor-
den waren, die aber auch ein chiichtnis
ffirden konservativen AnLikommunismus
des Kalten Kriegs hatten?

Das 3011 heiBen: eine lebcndige anar-

chisLische Bewegung -— und das scheimja
auch das Anliegen von Banal zu sein —

entsteht nicht fiber eine “richiige Theo—

rie”,sondem fibergesellschaftlicheErfah-
rungen und Auseinandersetzungen, i_n

Waugh >>alle Thmn'w
aktualisieren laBt. Anstatt also zu be-

dauem, daB Ramus fibergangen wurdc,
anstatt die zugegehenennchn sympa-

Lhische Emma zur neuen LeiLkuh hoch-

zustilisieren, sollten wir tatsiichlich auf—

grund unserer heutigen Erfahrungen die

Defizite analysieren und neu diskulieren,
wie wir mit ihnen umgehen oder sie liber-
winden. Und dabei ist es wohl nicht zu-

f‘allig, daB wir Anleihen beispielsweise
eher beim radikalen Feminismus suchen,

als bei irgendeinem anarchislischen Autor
der Vergangenheit.

Banal,AnarchistischesMagazin,Nr.6,
PF288, CH~8036Ziirich ,54S.,5.—Sfr
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stiSCheingfsla
1stMitgliedderAnarchi-

Von Edizr
_oderatzon Polens und wurde

Chica gebme
A und derA-Rivista Anar-

ve’fasseneg-l nachfolgendenArtikel zu

when Ge

- 1r danken unseren italieni-

nossen fi'ir die Zusendung.

Der2.w .

den 40 fibufjeg und diesich anschlieBen-

I) die a: kornmnnistische Tyrannei

greich z
arch{stxsche Bewegung er—

ehlen ei

um Sullstand gebracht. Das

Cit Mari??? Theoretiker, die Knapp-

c
Wierigk

lollscncr Literatur und die

nfipfen eflfen,
IntemalionaleKontakte

mus lediglichUhmn dazu, daB Anarchis—

WeiChun
alS Symptom der extremen

ie Spczgfpegnffen
wird.

ndes“16111335116geopoliLischeLagedes
Waltetcn G

16 Propagierungder selbst—

“Sicht Sch
§S§11$haft in zweifacher

Jahren derAWIe-ng.
Nach iiber hundert

, Preugeuftellung
Polens durch RUB-

n und Osterreich, nach der

fol

Ve

en Republik,
hliefilich die

volligeAbhiingigkeitvon der Sowjetunion

riefen das spezifisch polnische Verlangen

nach einer Restauration des Smates her-

vor. Auf diesem Weg verband sich die

traditionelle Vorstellung vom Anarchis-

mus als eines Zustandcs des Chaos un-

weigerlich mit einerpatn'otischen Krank—

heit,diedie Vaterlandsliebe und die dazu-

geho'rigen
Werte glorifiziert. Und dies

warderMomentals die monstroseGesLalt

in ihrer ganzen Pracht erschien — dcr poli—

tische Mensch. Dieses Beispie] ffir {Ier-

innerlichte Knechtschaft steht fur einen

unglaublichen
Mechanismus: Jeder An-

kurzen Periode der polnisch

der Nazi-Okkupation and so

griff gegen den Staat wird als ein Angriff

auf sich selbst begriffen.
Untcr solchen Umstfinden wurdcn

sowohl alle positiven M6 lich
' '

der Gesellschaft als auch gihre 1:35:23
gungen ausschlieBlich auf die Idee dc;
Staatsrestauration hin konzenln’ert. So ist

es auch nicht verwunderlich, daB die Idee

staatlichen EinfluB zu begrenzen und

schlieBIich den SLaat ganz und gar a

dem sozialen Leben zu verdr'angcn ka

us

Anklang fand und sogar als Verrat an dum
polnischen Volk angesehen wu 2m
‘SchlieBlich fiberlebten dieWerte fiirrdg
unsere GroBva‘ter ihr Leben so ’freudil:

‘gegeben batten, und zeigten so ihre Uber
(111?,pr
0;)qu
:OIqu

.@$»_



>>Zawodowy Zwiazek Federacyjny<<, die :7

sich gegen die Unterbezahlung von Zivil-
‘

dienstleistenden wendet).
Was heute als sehr gijnstig fiir die’

Verbreitung des Anarchismus in Polen.
angesehen wird, istdie Tatsache,daB sich

.

die friiher so stark bewunderte Solidar-,

nose unweigerlich diskreditiert. Die Far-1

ce des >>runden Tisches<< und der spatere
Pakt mit den Kommunisten, Grund dafiir'

ist der Riickzug der Solidamosc Bosse

von der ...... sich nichteinfach durch eine'

neue Regierung auflost. Die Wahrheit ist.
aber, daB die meisten Leute immer noch.

iiber Mazowieckis Regierung als »ihrer

Regierung<< sprechen, was aber das wach-

sende Geiijhl der Unzufriedenheit nicht

aufhal ten kann.

In jedem Fall hat der verzweifelte'

Sprung in den Kapitalismus zu einer

Ausbreitung von Armut gefiihrt, mit

AusmaBen, die sogar unter kommunisti-

scher Herrsehaft unbekannt waren. Es ist

ein unweigerlicher Fakt, daB der Handel

am runden Tisch seinen Preis hatte; nicht

einer, der fiir das okonomische Desaster

verantwortlichen Prominenten wurde zur

Rechenschaft gezogen, Henker und VB-

Offiziere, die Menschen in Lagem ge-

qualt hatten, sind immer noch dabei;
hunderte und tausende von absurden

Regeln vom alten Regime vererbt, be-

hindem immer noch eine nennenswerte

okonomische Entwicklung des Landes.

Die alte Tradition der Manipulation von

Wiihlem gab es auch wieder: lch erinnere-

mich sehr genau an die Bemfihungen von

Solidamosc, um die Stimen von Soldaten

und wie schnell 'diese jungen Leute dann

vergessen wurden. Solidamosc ist heute

cine sterbendepolitische Bewegung, ihre

Chefs spielen die groBen Bosse in der

Regierung, wahrend die Arbeiterunion

komplett stagniert (es gibt aber noeh

Gruppen wie Solidamosc Walcmca oder

Solidamosc ’80, die sich in permanenter'

Opposition gegen die Verbindung aus

Solidamosc und Regierung befinden —'

eine gute Sache.) Walesa erz’cihlt immer

noch alte Geschichten vom Sprung fiber

den Hafenzaun und gleichzeitig vermei-

deter es, jede Verantwortung fiir das, was
-

passien zu fibemehmen — es war halt

immer leichter ein Gott zu werden als ein
'

Mensch zu bleiben.

Die Therapie des okonomischen:
Schocks bezeichnet mit »made in

Solidamosm kiindigt zunehmende Ar-

mut an, obwohl Reichtum fiir alle ver-

sprochen wird. Die Restauration des-

Kapitalismus (dieses Wort wird tunlichst'

vermieden) und die gleichzeitige Beibe-'

haltung von kommunistischen Relikten'

als ein Preis der Beteiligung an der Macht‘
kann nur zu einer weiteren Aufspaltung
der Gcsellschaft in sehr Reiche und sehr,

Arme fiihren.

. '4

Auf jeden Fall ist die jetztige Regie;
rung in einer viel besseren Situation als

'

jede andere vor ihr; sie wird immer noch
von den meisten Menschen akzeptiert, die

I

sich der Gefahr dieser Akzeptanz offen-
bar nicht bewuBt sind. Die Regierung
benutzt immer noch Tricks, um um jeden
Preis an Popularitat zu gewinnen (der
Adler hat seine Krone wieder, aber wen

_

interessiert schon wie teuer diese Opera--
tion ist?).

Es gibt nun sehr viel Arbeit fiir Anar-
.

chisten. Die Enttauschung in der Gesell— ‘

schaft, die kurz bevorsteht, gibt einenét
guten Ausblick ftir effektive anarchisti- 5

sche Propaganda. Den Boden fiir eine
freie Gesellschaft zu bereiten, verlangt'
nacheinerEntwicklungdererzieherischen
Rolle des Anarchismus; Tag fierag harte
Arbeit, ohne die keine Veranderung
moglich ist.

.

Desweiteren sei daran erinnert, daB
der groBte Teil der anarchistischen Ge-
meinde in Polen so jung ist (mehrheitlich
Studenten und Schtiler), daB anarchisti-
sche Schulung not tut. Diejenigen, die-
mehr Erfahrung haben, miissen ihre
Kenntnisse mit den Jiingsten teilen, um

deren Marginalisierung und Abfallen in
die Subkulturzu verhindem. [Uff, stohn. . .,

'

wenn da nicht noch der ganz aufrechte
Arbeiteranarchist der 20er Jahre spricht.
SF-Setzer]

Der Grund weshalb Anarchismus
meist mtierstanden wird, liegt nicht an

der Idee selbst, sonst wahrscheinlich an

der Art,

Deswegen hat die Schulung einen

hohen Stellenwert. Mit besseren finan-'

ziellen und technischen Moglichkeiten
konnten anarchislisc-h Aktivilatcn wahr—p

:56"

scheinlich viel effektiver sein. Viele UH“

serer Publikationen werden von auslan-

dischen Kameraden wegen ihrer schleCh'
Len technischen Qualitéit und ihrcm AUS'

sehen geringgeschatzt. Grund dafiir iSl:
daB die kommunistische Okonomie die ,

Preisrelationen zu hochst absurden 15’"

tremen getrieben hat; was im Ausland

billig erscheint, ist hier unglaublich teuer.
'

Und obgleich die anarchistische PICSSC in

Polen nicht den westlichen Standard er-

reichen kann, geben sich Leute ETOBG
Miihe etwas zu produzieren und ruiniel'en
sich dabei finanziell, — nur um liberhaupl
etwas zu drucken; es fehlt uns einfach “Ur

an Geld. Deshalb sind wir abhiingig VO“

den vielfaltigen Erfahrungcn unserer

ausl'andisehen Kameraden. Ihre Him,
sowohl materiel] als auch in Theorie kann
hier sehr viel zu einer starken anarchisti-
sehen Bewegung beitragen; die 900r 1311‘
re konnen zum Meilenstein des polnl‘
schen Anarchismus werden. Weil, glanl
rnir, Polen das einzige Land auf der Wall
181, we eine Revolution um den Preis v0n

500 US Dollars gemacht werden kann.

(Bitte nehmt zur Kennmis, da/J' dies

hier meine persbnlichen Meinungefl
sind, und obwohl ich wei/J’, dafl viele

meiner Kameraden meine Ansichten

teilen. so wfirde ich niemals behaup-
ten, dafl dieserArtikel den general!“
Stawunktderpolnischen anarchisti-
sehen Faderation ausdn’ickt .)
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meist von anderen
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odeerscheinungen fiber-
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Den SiChtbal-gc eesser organisierte Grup-

en aus der
3.91.8 meisten von ihnen ka-

'u ieSch Judischen Gemeinschaft die

It"8 Ware

alt Sehr groB war. Ihre Aktivi—
reie eme'i‘npraktisch

darauf beschriinkt

it aus dcltzchaften
aufzubauen und sich

.‘ er G
Gesellschaft zurfickzuzie-

nahSiemn fund fijr eine weitere Margi-
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r aHSchlan
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A

.

eFSuch
80, Terror etc.) Diese weni—
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u £16126!" Fraunges Ende bedeute—
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, rWEUISChe Foderation zu grijn-

RI ‘8 Siesigcl?
zahllosen Schwierigkei-

eisecalfiwvorsiein irgendeiner

lie
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nthIISiasmus der Revolu—
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7 gewann die anarchisti-

den Paganda E'
-

influB in den arbeiten-

livi

soZiali

assen und legte den Grundstein des
‘

el‘ es
. .Sollte hervorgehoben werden, daB,

Syndikalismus. einige der ersten, die,

tfirkt Forderungen nach Arbeit und

Freiheit stellten, waren Jozef Zielinski,

Dr. Walentyn Wrobiewski und Edward

Abraimowski, der dutch seine Idee von

daritfit und gegenseitiger
en freien Gesellschaft

(Die >>frfihe Solidaritfiw

gab es abet

VCI'S

einer auf Soli

Hilfe beruhend

berfihmtwurde.
fibemahm dieses Konzept,

spfiter auf.)

JozefZielinski kann mit Niewenhuis

verglichen werden, ihre Bem iihungen um

die Organisierung der Arbeiter und die

Propagierung
von antimilitaristischen

Idealen zeigen groBe Gemeinsamkeiten.

Die oben genannten haben durch zahlrei-

che Ansprachen, dutch anarchistische

e und Broschiiren sehr viel fiir

Pamphlet
chen Anarchismus getan.

den poinis
1918 nach Wiedererstehung des unab-

hiingigen Poien wurde die anarchosyndi-

kalistische Bewegung grfiBer und stéirker,

sogar noch nach 1926, als es wegen des

Militfirputsches von »0pa« Pilsudski

immer sehwerer wurde zu agieren. Gera-

it wurde >>Powszechna
de zu dieser Ze

Konfederacja Robomico<< gegriindet, aus

der sp'aiter >>Zjednoczona
Konfederacja

Zwiazkow Zawodowych<< entstand mit

einer klaren anarchosyndikalistischen
MehrheiL DieZZZhatteca. 148.0003ktive

Mitglieder und war gerade dabei der IAA

beizutreten, als der Krieg ausbrach. Enge

Verbindungen mit auslfindischen anar-

chosyndikalistischen Organisationen wur—

den aufrechterhalten, so mit dem norwe-

gischen >>Syndikalistik Verbund« ,
der spa—

ter die Solidarnosc sehr stark finanziell

unterstiitzte als es noch den Anschein

hatte, es wfire eine syndikalistische Ge-

werkschaft. Wéihrend des zweiten Welt-

kriegs hatte die ZZZ ihren Anteil am

Kampf gegen die Besatzer mit einer ei—

lskaArmia
genen Partisanengruppe,

derPo

Ludowa (Teile dieser Truppe waren an

den harten K'zimpfen wfihrend des War-

schauer Aufstands 1944 beteiligt).

Die meisten anarchistischen Gruppen

wurden nach dem Krieg durch die Stali-

nistische Ara ausradiert, es wurde Jagd

emaeht auf unabhfingige Arbeiter und

auf alles, was den Anschein der indivi-

duellen Freiheit hatte. Trotzdem existier—

ten his in die spaten vierziger Jahre noch

fragmentarische
und marginalisierte

Gruppen. Wéihrend der revolutioniiren

Erhebungen
1956, 1968 ud 1970, als

Anarchismus als semi-intellektuell und

sogar als subkulturell beschrieben wurde,

organisierte Anarchisten zu

ch bis zur bemer-

Nachtdes 13.12.81 (DieNacht

chs) als die Militéirregie-

ski Truppen zur Unter-

lutioniiren Bewegung

kenswerten

des Staatsstrei

rung unter Jaruzel

driickung 'der revo

ausschickte.
Das Wiedererstarken

des Anarchis-

musnachl981isteinauBer ew"
"

Phiinomen. Der Grund fiir dgie 6:12:53?
des Anarchismus war (obwohl eigentlicfi
alle Dmstfinde

s.o. gegen eine solche

Entw1cklung sprechen) die Tatsache daB

die Anarchisten vitaler waren als’alle
erwartet hatten. Auf der anderen Seite

bedeutete das Fehlen von Traditionen im

Eampf gegen den Staat, daB es meist

Jungere Leute waren, deren HaB gegen

das kommunistische System sich in cine

extreme Ablehnung gegen jede Form von

Autontat
verwandelte. Eines der ersten

Beispiele fiir eine organisierte anarchisti-

sche Bewegung gibt die Grfindung der

»Ruch Spoleczenstwa Alternatywne o

1983 mit klarer Zielrichtung hin auf fin«
selbstorganiserte Gesellschaft. Die RS};3
hatte sich bald im ganzen Land aus e-

breltet. Eine andere Gruppe war gi
»Wolnosci i Pokoj<< mit antimilitarist:

’scher und okologischer Ausriehtung
Diese Gruppen waren die ersten die

Demonstrationen gegen die Anwesenheit

sow1et1scher Truppen vorbereiteten und

organisierten.
AuBerdem gab es Demon-

strationen
fiir Menschen, denen ein PaB

verweigert
wurde und weitere Aktjoncn

gegen die fiberentwickelten Machtstruk-

turen. Im Sommer wurde ein Netzwerk

fiir Informationen >>Miedzymiastowka

Anarchistyczna<< gegrfindet...... RSA und

WIP. Die Idee fand groBen Anklang und

die MA zeigte sich sehr erfolgreich als

Piattform zur Interkommunikation An

bindung neuer lokaler Gruppen ’zum-

Austausch
von Informationen und ’Nach-

nchten und zur Verbreitung anarchisti

scher Schriften und Zeitungen. Die erste
nauonale Konferenz im Sommer 1988

wurde von ungefahr 100 Delegierten au

20 GroBstéidten besucht, die das ganzS
Landreprisentierten.

Die nfichste Kon fee
renz 1m Juni 1989 (sic wurde auch v01;
Vertretem aus der UdSSR,DDR,Ungam

Sehweden,
Frankreich, Spanien und de’

Niederlandebesucht) warEntstehungsor:
der anarchistischen Federation. Die

wurde spéiter durch BeschluB einer Def
klaration wéihrend eines zweitéigi e

Treffens
von Delegierten aus den wiihn

tigsten GroBstfidten belcriiftigt(Nov. 19893
AuBerdem wurde die Mitgliedschaft von

lokalen Gruppen, Vereinigungen Bewc

gungen,Einze1personen und Reddktion
—

grugien
festgeschrieben.

S-

iemeisten derlokalen
'

in ihrer eigenen Umgcbungrglggsnéullad
Lubelska Autonomiczna Gmpa Anarcii'

'

styczna) mit eigenen Publikationen u 1d
Magazinen (z.B. Rewolta, Rebeliann+
Poranny, Awers). Anarchisten kooperi

ren'auch mit lokalen libertiiren und (Ske-
logmchen Gruppen (auBerdem Tierbg-
freiungsgruppen). Neue Initiativen ent-
stehen so schneli, daB es schwer ist h‘

_

alle aufzuffihren (cine von ihnen 1i:



* Am 5.Mai 1990 wurde Petr Petrovich

Siuda vor seiner Wohnung in der ukrai-

nischen Stadt Novocherkask erschlagen

aufgefunden. Petr Siuda war 53 Jahre alt

undMitglied der anarchosyndikalistischen
KAS. Aufgmnd seiner Organisafionstatig—
keit hatte er bereits 6 Jahre Haft hinter

sich. Zum Zeitpunkt seines Todes be-

schaftigte er sich mit einer Untersuchung

zu Streiks und Aufst'z‘mden 1962 in Novo-

cherkask, die —— geriichteweise auf Befehl

des KGB ~zusammengeschossen worden

waren. Sein Tod ereignele sich kurze Zeit

naeh einem Telefongespr'ach mit einer

Moskauer Zeitung, in der er seine Ergeb-

nisse vorabdrucken lassen wollte. DielAA

fordert eine Untersuehung.

1k Die russische anarchosyndikalistjsche

Zeitschrift OBSCHINA (dt. Kommune)

will an die Kioske. das Haupthindemis

bilden dabei die Papiermengen, die be-

notigt werden und die bei nicht wenigen

Papierhandlern bereits in westlicher

Wahrung (1) bezahltwerden miissen. Fiir

die russischen Anarchistlnnen ist es offi-

ziell unmoglich Westgeld einzutauschen

und der schwarze Markt gibt nur kleine

Summen her. Spendengeld sammelt des-

halb der Mail‘ander Verlag »Editrice A«.

Das Postscheckkonlo hat die Nr.

12552204,PostMailand. AlsZweck soll-

te »fiir Obschina<< angegeben werden.

Kontakt fiir die KAS und Obschina, Wla-

dimir Gubarew, 11 7279—Moskau. ul.

Miklukho—Maklaya dom 38-kv.136.

* Die SMOT (zu deulsch: Freie Vereini—

gung der Arbeiter aller Berufe) versueht

freieLeihbiichereien aufzubauen, um dem

groBen Mangel an anarchistiseherLitera-

tur abzuhelfen. Die Sammelstelle fiir

Spenden in der BRD ist das Libertc‘z're

Zentrum in Moers, Essenberger Str.1 00,

4130 Moers, Stichwort: Literaturspende

UdSSR.
'

‘k Neben KAS und SMOT ist mit

Soprotivlenie (Widerstand) [oder

ASMTU: Association of self-managing

trade—unions] in der UdS SR eine weitere

syndikalistisch orientierte Organisation

gegrfindet worden, die die Selbstverwal-

tung ansuebt und unabhiingig von Staat

und Partei arbeiten will.

* Englischsprachiges Material zur

KAS und zur SM01‘, zur anarchistischen

Bewegung in Ungarn, Jugoslawien u.a.

osteuropaischen Landem, das Will Firth

wahrend seines Jugoslawien- und Mos—

V

kau-Aufemhalts zusammengestellt hat,

kann beim SF gegen Kopiergeld/Riiek-

porto (4,-DM in Briefmarken) angefor-
dert werdenl Fiir Polnischsprechende
und Polenreisende kennen wir eine

Adressenliste polnischer anarchistischer

Zeitungs—Gruppen liefem.

11‘: »V0m gesamten Schulkollektiv wird

die Bedeutsamkeit der Appelle geachtet
Alle FDJler halten eine hohe, strafie
Disziplin ein und dokumentieren ihre

Verantwortung fiuflerlich durch das

Tragen derFDJ-KIeidung. Das Verhalten

beimAppell istMaflstabfilr dieBeWLgfitheit
des Aufiretens der Klasse insgesamt « (§
2.7. Der Hausordnung derJuri Gagnrin-
Schule , erweiterte 0b

‘

Radebeul)

erschule m

* Nach 45 Jahren wurde am 26.6.90 in

Bulgarien die »Jugendf6deration der

Anarchisten<< wiederbelebt. Den Mit-

gliedem geht es zun‘achst um Konlakte'

Al. Isaeov, Bull. Bulgaria Nr.28 Sofia.
Bulganen und K.N. Datschev, Yantrastr’
Nr.11, 1124 Sofia, Bulgarien.

’

1’} Die FDJ-Leitungen der Klassen schc‘i-

rzen regelmafiig die E inhaltung derHaus

ordinnng ein und wirken durch Lab u (-1
Krmk vor der Klasse oder vor dem

’1

samren Schullcol'lektiv aufdie Einhaltfe-
der sozialistischen Normeri des Zusang
menlebens ein. (§ 5.6. der Hausordnum-
der Jurj Gagarin-Schule, Radebeul)

'18

at In Bilbao fand der 7.Kongreli de

Cth sum. Seit der Spaltung hat die CN'i‘
nt/ingheder

verloren, best'dtigte aber nun

1

ren Kurs, weite
'

'

Eligiebsralswahlen
zu bolegtltileren [(11:13

eine Or an"
'

"

Industriesektioneng zulsszgletng d'
“bf“

KonfliktfallArbeitervollversarnml‘e
1m

einberufen sollen, denen die eigenliln'gfin
Entscheidungskompetenz und die “:72;
61116;

Streikkomitees zugeschrieben wirdl
“563:“?

zum KongreB organisierte die

F

0
orenzo Suftung fiir libertc‘i

orschung Dlskussionsrunden z dre
Themen Selbslbestjmmung Nat'

ll
(3“

mus und Federalismus, Diogen 110118118-
logische Revolution und okoloec'hnl?‘
Folien, Osleuropa und Frauen. 1.51178;

6

qur evon denMujeres Libresbesti

A re

nicht zulelzl durch die Veteranin Pmn'u’
Carpena,dle den Kampfgegen de Sepl'm
mus als augerst notwendig bezei:hn::ls_
Zitegeght in dem traditionell machi:d-

pamen und durchaus auch inner

\

i

halb der CNT. DaB jedoch auch sic in

ihrerTradition verhaaetbnebmelegt
ihre

abweisende Haltung gegen Homosexua-

litfit und Lesbentum, was »kein Thema

einer anarchosyndikalistischen Organisa‘

tion« ware. Dies wurde von vielen 115‘“

geren (abet niehtnut) als WiderspfllCh Z“

den anarchosyndikalistischen Prinzipic“

gesehen, nach denen p01itische ‘und 51‘0‘

nomische Themen in einen Zusammen'

hang gebracht werden sollen, gerade Um

die Kampfe am Arbeitsplatz mitdonenim

Alltag und am Wohnort zu verbindcn-

Eine Diskussion, die anscheinend nicht

nur in der spanischen CNT 50mmm auC

beiSpielsweise in der deutschenFAU zum

ungelosten Dauerbrenner zu Wcr en

scheint, weil sie nicht zuletzt den unter—

schiedlichen politischen Standox’t
v0“

Syndikalisten und Anarchisten inncfllalb

der jeweiligen Organisationen
neu Zum

Ausdrucl: bringt. ,

-

Publizistisch verfiigt die CNT 561?
einiger Zeit iiber einen eigencn

Vcrlag-

Kontakt: Ediciones Madre Tierra,
P“r

‘

que Vosa, 12 bajo, E-28993 Mosm’es'

frDie FDJ-Aufsicht als solche i5‘ ‘1‘”Ch

das Tragen des FDJ—Hemdes
an

r

roten Armbinde zu erkennen. (Mme.

Punk: 2 zur Hausordnung
def Jar]-

Gagarin-Schule)

‘k Die Initiative fiir eine anarchisllsche.
Federation I-AFD gibt anstelle def Z11e
letztverdffentlicmenPostlagerkar

n on

Adressen bekannt:
— Anarchistische Synthese.

6/0

markl , Paulinenstrl5 ,
2000 Ha

EOLibertdres
Zemrum, Essen

0, 4130 Moers

— Internationales Sekretariat
def H339

c/oDerLaden,Dreik5nigenstr.
7.

Krefeld

Schwafl’
mbung
ergerslr.

0

‘k In den USA wurdefl if“
Februflf 11:?“

endlich die seit 1952 beswhcn
6“

men

reiseverbote fiir AnarChisdn
aufgehoben.

l

1:} Die liigliche Zimmerreinigung effii’
nach den Richtlinien. die 1'" Z” Iii—org.
arbeiz von Schulleitung

1‘" {eser

festgelegt warden. Die E’ffiuung mmis'
Aufgabe wird tiiglich von e ine.’ '0nslei'
sion der GOL (= Grundorgamsaggzt. KE'

lung) komrolliert und gingesc - 5ffefl"
gelméfiig wb'chentlich eff013! dIdeflder
liche Auswertung. Bei ufl "mil dell

Reinigung setzt sich die - nd£"(§
entsprec'henden Klassefl ”usel'flGagarW
4.2. der Hausordnung d”

W

Oberschule ,
RadebeLil)



Der Mlneuene als Cneasie

Emile de Antonio

und der radikale Dokumentarfilm

van Jb'rg Auberg

I

»The icons ofauthority make me

reach for a hammer. (Emile de

Antonio)

[= Die Heiligenbz'lder der Auto—

rz'tiit veranlassen mich-zum Ham-

mer zu greifen, SF]

Seit den Tagen, als der Film —wie Walter

Benjamin meime — die realexisLierende

»Kerkerwelt mit dem Dynamit derZehn-

telsekunden<< gesprenglhatle, umgibt den

Dokumentarfilm eine Aura des sozialen

Engagements, ein Mythos derAuflcliirung
fiber die wahre Natur der Dinge Schon

allein die bloBe filmische Darstellung des

»rohen Fleisches der sozialen Realitat<< sei

der erste Schritt hin zur Veranderung des

Bestehenden, welche von den »Wind-

beuteln« derHollywood-Indusm'e hinter— I
trieben werde, bemerkte im Jahre 1935

‘

ein linker New Yorker Filmkritiker. DaB I
es das erklfirte Ziel von Dokumentar-

‘ filmemachem als >>engagierten Kiinsllem<<

sci, zur Emanzipation des Menschen von

Iden ihn einschniirenden 11nd erdrosseln- ,

den Verhfilmissen beizulragen, istjedoch Ioft nur ein Schein Oder ein Mtiersliind-

nis. Und nicht selten kommt es vor, dag I
der Dokumentarfilm entgegen allen Ab-

sichtserkléirungen autoritfiren Zwecken I
dienstbar gemacht wird.

Gerade iypisch dafiir war die Arbeit

der britischen Dokumentarfilmschule,
welche John Greierson Anfang der drei-

Biger Jahre ins Leben gemfen hatte. Zwar

riickten er und seine Mitarbeiter als erSte

in der westlichen Welt den Alltag der

arbeitenden Massen ins Zentrum des

dokumentan'schen Kinos, doch lag hinter

der zum Programm erhobenen Reprisen-
Lation dergesellschaftlichen Realitéimicht
der Anspruch, radikal veriindemd aufdas

, Bestehende einzuwirken; vielmehr ging
es Grierson darum, das Medium Film als

Instrument der >>Aufkléirung<< und der
‘ >>staatsbiirgerlichen Erziehung<< zu be-

nutzen. In seinen Augen warder Staatjene
. Maschinerie, welche am besten die Ime-
'

ressen der Menschen schfitze, und wenn



,

.fi_,_fi————_

der Staat die >>negative Kraft<< des Indi-

vidualismus ins festgeschniirte Korsettder
kollektiven Einheit einzwéingte, iibte er

nach Griersons Auffassung einen >>guten
Totalitarismus<< aus. Dieser Logik ent—

sprechend implizicrte seine Dokumentar—

film-Theorie cine zentralisierte und hie-
rarchisierte Praxis gesellschaftlicher Ideo- -

logieproduktion, in der das sogenannte
Massenmedium von einer biirokratischen

Elite von Technikem und Spezialisten
einzig dazu benutztwurde,1nformationen
und Nachrichten der Herrschaft in Rich-

tung des Publikums hinabflieBen zu las-

sen, damit dieses die Funktionsmecha-

nismen derS taatsmaschinerieverstehe und

geméiB den aus den metallischen Laut-

sprechem schallenden Betriebsdirektiven
sich verhalte. Zwar nannte Grierson diese

hijchst einseiu’ge Kommunikation »Pro-

paganda fur die Demokratie<<, doch sollte

das unentwegte Geblék von Demokratie

und Freiheit noch den letzten Gedanken
an dcren Realisier‘ung aus-léschen und den
Menschen einbleuen, daB die eklatante

7

MiBachtung ihrer eigenen Bediirfnisse nur

zu ihrem Besten geschehe.
Der Triumph des Tonfilms ermdg-

lichte es dem staatlich zugelassenen Mis-

sionar Grierson, das Kino zurKanzel um-

zufunktionieren, wo die Herrschaft vor

dem ihr ausgelieferten und zum Schwei-

gen verdammten Publikum im fortwéih-

rendcn Monolog sich selbst preisen
konnte. MitderEtablierungderautoritéiren

Kom-mentarstimme erschloB Grierson
dem Dokumentarfilm ein vollkommen

neues Terrain, und in der F01gezeit wurde

von ihr — vor allem in den anglo-ameri-
kanischen Propagandafilmen des zweiten

Weltkriegs und der Wochenschauserie
»The March ofTime« (1935—1951)— ein

solch exzessiver Gebraucxh gemacht, daB

die Bilder zu bloBen Illustrationen des

Gesprochenen verkamen, das dieRealih’it
miteiner ideologischen Paste fiberzog und

die totalitfire Vereinheitlichung der Ge-
sellschaftwei ter vorantrieb. Die von Grier-
son initiicrte mediate >>Volkserziehung<<,
welche heute von den als kritische und

engagierte Geister sich kostt’imierenden
Apologeten der Macht in den Femsehan-
stalten fortgefiihrt wird, hatte seit jeher
nur den Sinn, die Menschen im stumpfen
Weitennachen zu drillen und das Nach-
denken darfiber zu verhindem, wie dieser
Panzerder fatalen Kontinuitéitdeslmmer-
glcichen aufgcsprengtwerden kdnnte. Die

geschlossene Form des Gn‘ersonschen
Dokumentarfilms schrieb hieroglyphen-
artig dieUnabiinderlichkeitdes herrschen-

den Systems fest.

60er Jahre

Zu Beginn der sechziger Jahre l'ziuteten

jedoch technische Innovationen eine neue

Ara des Dokumentarfilms ein: leichte
Handkameras und tragbare Tonbandge-rate ebneten den We: fiir das >>D'.

irectCmema<<, das auf dem Glauben an eine
>>unnnanipulierbare Realitiim und der'
>>We1gerung<< beruhte, >>das Leben, wie es

1

srch selbst prfisentiert, zu verfalschen<<
'

Yorbei war es mit dem brachialen Didak-
tismus des alten Zuchtmeisters
stattdessen trachtete eineneue Generation
von Dokumentarfilmemachern nach

Grierson;

Unsichtbarkeit, wollte, ohne in die Reali-
’

tifit einzugreifen und das filmische Mate-rial nach eigenen Intentionen zu gestal-ten, die Ereignisse lediglich aufzeichnen
lessen. Den Zuschauem sollte die M6 ~

hehkeit gegeben werden, aus der filmi-schen >>unkontrollierten Realitéit<< eigeneSchlfisse zu ziehen, und so waren Kom-mentare wie Interviews als Instrumente
znr >>Verzerrung<< der Wirklichkeit ver-

pont: Doch war der Phraseologie von>>ObJektivif2it<<, >>Unverfalschtheit<< und-

>>Spontaneitiit<< selbst die Ideologie ein-
nd

man‘vorgab, >>neutral<<

FiIme des Direct Cinema zeigten b
'

spielsweise, >>aufwe1che doch eigentlieliiunwfirdlge Weise Politker um Stimmcwerben miissen<< oder »zu welcher M

ED

senhysterie Sport entarten kann<<, wieae:

versetzen —

was ist die
araus. Wahlen wegen der

ementererMenschenrechte

Konsequenz d

Verletzung e1

II

In den Augen Em

beide Vorgehens zle de
entonios liefen

weisen emer
emanzipa-

. Resultat zusammenfasscn-<‘ Dc

torischen Filmpraxis zuwider. Gelegent‘

lich bezeichnete er die Verweflmdung des

allwissenden, belehrenden VOiCe'OveF-
Komentars als >>faschistisch<<, denn darln

driicke sich ein menschenverachtender
Autoritarismus aus, welcher das vorgC

.

'

liche Ansinnen, das Publikum fiber d1:
Wahrheit aufzukléiren, in sein Gegeqtm
verkehre. Seine Kritik richtete sich mchf
“urgegen die fiblichen chSGthkumglri
tarfilme, sondern auch gCgC“ jene m.“

1

tanten«, welche das filmischc Medlqm
dazu miBbrauchten, in unfilmischcr W615:
den Zuschauem ideologischc Lektlonc

n
zu verabreichen und ihnen mit endloS-e_
Tiraden die wahre revolution'zifc 903:;
nung einzupn’igeln. Das Direct Cineine
dagegen war fiir ihn cin »WllZ«’ -0

«

>>Ltige<<und eine>>bankrottc KQHZBPPTCI;
deren anti-ideologischer 301101“ ledlg

uc
ein hohlképfigeAnmaBungZum Aus‘i’

brachte.

Jenseits solcher Vorstellum,yen
10

fochteder >>Iibertfire Marxist“dc Antone.
in seinen Dokumentarfilmen em" ”on;
kratische Didaktik«, und 61' machw'sen,
die Auffassungdesjungcn Marx zu

Clch‘
Wonach zur Wahrheit nicht Midas -

sultat, sondem auch derWeg gehore- :1 st

Untersuchung der Wahrheit muB S

ten
wahr sein<<, schrieb Marx in Seinem erSter-
Artikel im Jahr 1842, »die wahr? 22w“
suchung ist die entfaltete Wahrhelf’ ~

1. '

dcr Slch
.auselnandergestreute Gllc

AntonIO
clch‘

VCF'

gingesnichtumbesserwisscl'isch6
un

rung, sondern um >>Enmfillimém Ver—

>>Entschleierung<< derabschwlwhc-n
ht i

haltnisse; er wollte sein Analyse “1:16":
einer geschlossenen Form darbiwon‘
sondem beabsichtigte, dUTCh dc"

five"
tageprozeB das Publikum i“ den krcf‘lcs Z”
Akt einzubinden, in deSSc“ Vermurteilcf1
cigenen SchluBfolgemngC" and

[or 1""
gelangen sollte, ohne d3“ def urb '

doch seinep01itischenIntcnlioncn
VG

d6
Im Gegensatz zu vielen andcrcn 1-13 cite"
Antonio die intellektuellen 1:5th in6
des Publikumsemstundvcrlzmgtel “scin‘3
geistige Anstrengung 3b: Ohnc.da cfahr
Filme auch nur entffil’nI in die

to -

riickten, in Steisuommelci ausiuaiailicu
Innerhalb der Linken wie ;m

i
derradikalenFilmemachersciner 5th
de Antonio immer etwaS isolién’

an
in

blieberdersuspekte Auflenscner'.
eine Familie der haute bourgw}

ms
boren, Hat er wfihrend seine Stu In

der Harvard~UniverSilY def Youngocicly
munistLeagueund derJohn Reed.

of war
bei, verdingte sich aIS Hafcnarbcl-iot, Und
im zweiten Weltkrieg Bomberp‘ scfl‘
vertrieb sich danach dieZeitaIS Bar_ lehrcr’
kapitéin,Englisch-undPhilosop

16

sario
Lektor, Librettoiibersetzcr’ Imp“; ”“1
der New Yorker Kunstszene’

an

/I

sic g

\



Playbo -

‘

ngnnygg-l iifnwmh Village, ehe er zu

1 m realisiert
Ziger Jahre seinen ersten

meta nur
_

e, ohne Jemals zuvor eine

haben.
. in den Handen gehalten zu

Poi

”allnklztzof
Order (1963) arbeitete jene

Scher P0“
e1t« auf, in der ein demagogi-

die paranot'lco
namens Joseph McCarthy

[erstrfimedlden
und xenophobischen Un-

Sc aft und 2r
US -amerikanischen Gesell-

senmedien
le

magische Kraft der Mas—

Stand, um dagescliickt
auszunutzen ver-

“Smemun
S nationale Kollektiv auf die

muniSlischE
all dessen, was den »kom-

emch an 8"“,
»un-amerikanischen«

de“ Angen :iCh trug, einzuschworen. In

cCarthyd
e Alntonios personifizierte

den Inhalt
en Triumph derTechnik fiber

{Hilde nicli
denn McCarthy hatte im

Seine antikots
zu

sagen; vielmehrbauteer

Cm Fundammmumstische Agitation auf

“ESIVQrde
ent der US-amerikanischcn

ach Zerstfi
m von auBen kommenden und

lln
Seine

rung gierenden >>Biisen<< auf

Wchr Tief >>§ev~feisffihrung<< barg nicht
1 me wiegr;2dlgkeit

in sich als solche

"Q'Chers F

e Invasion of the Body

oft/1e Cra’b 1:40de”!
Came, TheAttac/c

aIks Arno
Onsters oder The Creature

Jahren hes
”8 Us, welche sich in jenen

Seine“ Erf0nderer
Beliebtheit erfrcutcn

cf
[v01]

01g verdankte McCarthy d6;
en Manipulation der Medien,

Tl

fck

Och b

3V0? sel, bst
'

-

fallem
dleserTechmk zum Opferzu

Sein

Dalhischcilgrm- chlfischtc, als er seiner

_ ampf gc

OJCkUOn selbsterlag und den

1
den Regen d“? allgegenwanige Bose

gedachic
lhcn JCner Macht zu fiihren

8°" dcs s'gckhe
die Herrschaftsinteres-

gen McCargleS
SChiitzle. Als man entge-

gfin, Q Da
.YS Willen einen seinerScher—

clllzichcn
Vld Schine, zum Militfirdienst

munisfigmc’
wiihnte McCarthy eine

Crke

Ch gCStcuerte Verschwérung

Subverschr’IYClche
seine Untersuchung

Cdieren
mmcbcinnerhalbderAnnee'

te er V8011“-Schinewerde,somut-
gchallcn ,u

on der Wee als >>Geisel<<

eereSsig;1 Sm
V0“ ihm Willfahrigkeit zu

»

HnY‘NlcCo
Wurden im Jahre 1954 die

‘1

klfire
aIthy-Hearingsk anberaumt,

wok aufdierzleCCanhy
unzulfissig

168a der»G
.

ceausgeiibthabc oder

[Uncle
elselnahme<< schuldig sci.

.agen 15

n 12mg V0m chsehen fiber-

eIn,
’ ”MCI! sic das Ende McCarthys

Aug -

d1 -

$11 niocinegg’;l Material montierte de

1 -m1niitigekommentarlose?
Incon

g§=nheit :ie,
11nd da er in dieser Angele-

e1
c en pols“? Hfihepunkt im >>amerika—

§.dieTeilnc:186hen
Theater<< sah, stellte

menden als >>Ensemble<< vor.
e Sta .

“dbllder der Akteure sind mit

eWah
'

~

rte 1hn diese Virtuositéit nicht

elbstzitaten unterlegt,

und Mc Carthy wird mit seiner bcn’ichtig-

ten »Sieg oderTod<<-Rede eingeffihrt: Wo

Kommunisten betroffen seien, gebe es

keineakademischeFreiheit,erldarteerund
sah Amerika von cincm Netz von Profes-

soren und Lehrern umspannt, welche ihre

Befehle aus Moskau erhielten und einer

Organisation horig seien, deren Ziel die

Zerstérung derNation und die Verderbung

der Jugend sei. Der Krieg gegen diese

>>brutalitiire<< Macht konneallein mit dem

Sieg oder dem Tod der amerik‘anischen

Zivilisation enden. Im folgenden erscheint

»Ugly Joe« jedoch nicht als der alles

urkische Demagoge,
beherrschende sch

dem die aufrechten Kampfer ffir Demo-

kratie, Freiheit und Gerechtigkeit unter-

Iiegen, sondem lediglich alscine ekelhafte,

schmierige, bigotte Figur im politischcn

Rankespiel derMacht, so daB Point ofUr-

dernicht»wieoftbehauptetwurde—einen
SclbstreinigungsprozeB

der amerika-

nischen Demokratie vermittelt, sondem

61

charaktefistischen S
das System, das solche Kreaturen hervo

bringt,
einer harschen Kritik unterziehr-

So ist auch der Gegenspieler McCarth

L

derAnwaltJoseph Welch,keineswe 3
XS,

gutcr,
liberaler Kombalant fiir die V63?“

heit, sondern ein opportunistischer u 1;
heuchlenscher Karricrist: Zuvor geh

"

n

erals rechterRepublikaner zu McCain:me
Jagdgesellschaft,

doch nun prfisentiert
YS

Sloh als Verfechter der biirgerliche F
or

heitsrechteundderlibcmlen Toleranz 3:1-
lvlcCarthy

zu Fall zu bringen, wendet
m

die Techniken
seines Konlrahenten

er
‘

openertmitbedeutungsschwangeren 312:2,
hohlen Andeutungen, gibt Zeugen d

r

GegenseitederLficherlichkeitpreis n

er

kursxercnde Geriichte, wieetwajenes
utzt

der angeblichen Homosexualitfit einvon
ner .Mitarbeiter McCarthys aus 12F]—
zweuleutige cherkungen failen {V iiBt
warein

beachtlicher Schauspieleroereaflh
Register seines Konnens zog uiid '

C

Penorance
zum besten gab, welche eane

spater eine Hauptrollc in Otto F‘reminéelrrsI



Anatomy of a Murder und cine eigene
Femsehshow einbrachte. Von das Publi-

kum zu Lachsalven herausfordemden

Witzeleien bis zum tranentreibenden kit-

schigen Pathos recichte sein Repertoire:
Als McCarthy die angeblichen kommu-

nistischen Verstrickungen von Welchs

Kanzleikollegen Fred Fisher >>enthiillt<<,

setthelch zu einem Seifenopermonolog
an, welchen er mit der heuchlerischen

Frage abschlieBt, 0b er, McCarthy, auch

nur noch einen Funken Anstand im Leib

habe. Am Ende stromt alles aus dem

Sitzungssaal, und einzig die hysterische
Stimme dos bulligen Senators aus Wis-

consin wabert noch durch den Raum,

gegen Subversive und mangelnde Wach-

samkeit wettemd. In Wirklichkeit stijrzte

McCarthy erst Monate spéiter und trank

sich danach unter die Erde, doch verdeut-

licht diescr SchluB, daB McCarthy auf—

grund dieser hearings in den Abgrund fiel.

Obwohl de Antonio in ersterLinievon

den Collagearbeiten seiner Freunde aus

der New Yorker Kunstszene inspiriert
worden war, stand er unverkennbar in der

Tradition dcr sowjetjschen Filmemachen'n

Esther Shub, die in den zwanziger Jahren

dem radikalen Collagefilm den Weg

gebahnt hatte. Auf altes Archivmaterial

zurijckgreifend,16ste S hub die Bilder aus

ihren ursprfing1 ichen Kontexten und setzte

sie in neue Beziehungen zueinander, wobei

ihre ideologische Haltung allein in den

Kollisionen zum Ausdruck kam. Ihre

Absicht war es nicht, eine faktenhu-

berische Kompilation von Bildem zu lie-

fem, sondem diese ihrer urspriinglichen

Bedeutungen zu enteignen und konter-

revolutionares Material in revolutionares

zu verwandeln. Ebenso nutztede Antonio

die Montage als Mittel derExpropriation:
Das Femsehmaterial entriB er jenem

Medium, das Demagogen und Schmieren—

komodianten Autoritiit und Legitimitéit
vcrliehen und das Publikum untatig ge-

halten hatte, und formte es zu einem fil-

mischen Werk, das an die Groteskcn von

W.C.Fields,Laurel &Hardy und den Marx

Brothers gemahnte.
Einen satirischen Hohepunktmarkierte

Millhouse: AWhite Comedy (197 1), eine

>>dokumentarische K6m6die<< fiber die

Karriere eines erzopportunistischen Poli-

tikers namens Richard M. Nixon, der

ebenso wie McCarthy geschickt die

Medien fijr seine Zwecke einzusetzen

verstand. Als Nixon beispielsweise ffirdas

Amt des Vizeprasidenten unter Eisen-

hower kandidierte, wurde ruchbar, daB er

seinerFrau PatneuePelzmantelmitSpen-
dengeldem gekauft habe. Darauf‘nin mie-

tete sich Nixon eine halbe Stunde Sende-

zeit im nationalen Femsehen und hielt vor

58 MillionenZuschauem seineberiichtigte
>>Checkers<<-Rede, welche deAntonio mit

V:

.der ihm eig-enen Spitzfindigkeit
aufgetrieben hatte. Das Femsehstudio ist
wie ein Arbeitszimmer eingerichtet, in
dem Nixon an einem Schreibtisch sitzt,
wahrcnd seine Frau wie eine blasse und
starre Braut Frankensteins regungslos
daneben hockt und nur dann ins Bild
kommt, wenn die Femsehkamera Nixons
Blick hin zu ihr folgt. In dieser Rede pra-
sentierte der Kandidat nichts, was nicht
schon vorherbekannt gewesen ware, auBer
der Tatsache, daB er einen Cockerspaniel
alsGeschenk angenommen habe, den seine
TochterTricia Checkers genannthabe So
nutzte er das Medium, um seine nichts-
sagenden Botschaften mit allen darstel-
lerischen Moglichkeiten der Heuchelei
und Niedertrachtigkeit,desbilligen Pathos
und Populismus vor einer Rekordkulisse
zu verbreiten.

Im Verlauf des Films wird immer
deutlicher, daB es sich bei Nixon um eine

Art Golem des fortgeschrittenen Medien-

zeitalters handelt,dessen privates Gesicht
mit seinem medialen Bild zu einer starren

Maske verschmilzt: nicht ein Individuum
1st er, sondem ein kiinstliches Produkt In

einer S‘equenz ertonen Trompeten und
eine Somme kijndigt den Prfisidenten der
Vereimgten Staaten an; anschlieBend
schwenkt die Kamera nach oben' in
MadameTussauds Wachsfigurenkabinett
erstehtMisterNixon aus Wachs; derKopfwird auf den Rumpf gesetzt, das Haar
gekéimmt, die Krawatte zurech

"

. .
. tgeruckt —

fabrmertWIrd das Abbild eines politischen
Monsters welches das. ganze w h
System symbolisiert.

a nhafte

III

Schon der zweite Weltkrieg wurde—
'

Adorn-o in Minima Moralia schriebwe
vollstandig durch Information Pro

-

gandsund Kommentar verdecktilm F51:
1:031.r 1etnaml<r1eges geriet der tagliche

or zum 111usron" en Spektakel d
Reahtat, zerbrochen in zahllose win

"er
Fragmente, noch vermischt mit Zdlge
v\I:\I/e<=,trbesiot.:deeronsumindustn'e DieU:n

wor s ie erten ihr
'

I

'

-

BeitragzumFortbestandecileslijneggfrlisciien
Systems,rndem sie—wiedeAntonioSC

en

—

es den Zuschauem bequem mitstzigte
Kriegmachten,anstattdaBsieFra e

"em
diese Barbarei auslosten. Mit ihrg

n “her

loser-1. Nachrichtenclips und info

cn
Bild-

bitsuberzogen sie die Realit‘at mriilgilit:
che '

Tet-Offensive im
‘ ehe Slc nach der

.

Jahr 1968 ft'ir d'

deraten KnegsgegnerPat-teiergriffl:
m0-

1hre offenthche Macht zu dem an “Edec e
einsetzten, die New Left zu mar

'
'

sreren und zu isolieren
glnah-

In In the Year of '

the Pl 196suchte de Antonio die Geiéhichiz, vac;
6.2

Viemamkrieges, von der franzijsischfil1

Kolonialzeit bis zur Tet-Offensive, zu

rekonstruieren, und durch die Verbindung
von Dokumentarfilm- und Fernsehmate'

rial mit Interviews kompetentcr Zeitg-
nossen wollte er ein Verstandnis iiber dle

fataleEntwicklung vermitteln, 01'!He “1 den

Ieidenschaftlich moralisierendefl Ton zu

verfallen,welcher die radikaleArltikricgf'
bewegung kennzeichnete. Der Film 17”"

sentiert eine dichte, komplexe, f'dSt ”mer-

kfihlte Analyse jenseits des Gut-3556'

Schemas und entschleiert ‘die ideolo'

gischen Nebelkerzen der herrschcnden
Eliten. Sprecher der US-Regiemng {3561'

ten von der >>kommunistischen Bedro-

hung<<, um den mit Napalm bemecncn

Genozid zu rechtfertigcn; if“ Gagenzllg

legt aber nicht Ho Chi Minh seine W61“

sicht bezfiglich der Aggression dar, 5°9-
dem Paul Mus, ein franzosischer Historl'

ker, stellt>>0nke1 Ho<< vor. “’5“de an

der Leinwand Bilder von der vietnamc'

sischen Provinz erscheinen, um die Bé'
ziehung Hos zu seinem Land Und 29561-
nem Volk zu verdeutlichen, Welchc in der

technokratischen Vorstellul'lgSV"ell .ef
Regierungsbeamten nicht vorhéindcn 15"

Dort sieht man einzig den Agentcn
OS—

kaus, der Asien unter die Knute (135 mm-

riinstigen Kommunismus Z“ zwimgen
beabsichtigte, doch im Film ersch‘“nL HO

als liebenswfirdiger alter Mann, der 3-5
Gleicher unter Gleichen voller Beschfil'
denheit in einer kleinen, SpananiSCh e]?
gerichteten Dorfntitte lebt. Der scrim

6

Kontrast zwischen den technokraUSCh‘
biirokrau'schen Eliten in WaShingto.n

un
_

dem hageren, weisen Leader des Vlcma.
mesischen Widerstandes Prowlierl v0"
ler Absicht ein heroischCS Bild HOS, dos
fast ein Glorienschein umgibt. 80 war 6-
nicht verwunderlich, daB dem Film v9;
geworfen wurdqpropagandiStiSCh

ZUSC] 1

einseitig und unkritisch Partei fl.“
Nor

'-

vietnam zu ergreifen und deCh we
-

a

c

Dulation des Materials US-flmerikanlsc s

Politiker als Narren, wenn nicht gar 1h
Kriminelle erscheinen Z“ lassen"d1(:ii-
oPeriert er zu keinem ZeilpunkI mit

to-

gen, allenfalls mit Vorurteilen. Dc A“.
,

nio, ein entschiedener Gegnef des
kein

ges seit den ftinfzigei- Jahren, Wollle
do

objektives Statement abgebcn’
5011

ten
einem gréBeren (wenn 3‘19“ be an

og'
Publikum eine andere Perspektivc armvorl
lichen als jene, welche Tag fiir aiauft
der Regierung und den Medien

ver

6

wurde. Aus seinem EngagemeIlt
ma

es,
er keinen Hehl, und seine Abs‘ichl

war
eil

die >>fundamentale verkommcrtiiese
Amerikas<< offenzulegefl-

Und
Colo'

kommt zum Ausdruck. Wen" etwa
d8“

nel Patton um die getfitctcn Kam_ hsten
seines Trupps jammert, um 1‘“ a

Moment psychopathisch i“ ‘11

\e /I



2" grin

ten zsfgfind festzustellen, daB seine Sol—

Von Morde
6m >>verdammt guten Haufen

Vileprasidm«
geworden seien, oderwenn

”Friedeng Pint Hubert Humphrey die

alhe’dmlstlftunge
mit dem Bau einer

gen und invcrgleicht:
In einem miihseli-

tein nach gwwngen
ProzeB miisse ein

Warden, wobgin gmderen aufgeschichtet

fur

$0mbe<< is:
tein« hier eine Chiffre

Filmerizrelr
1n

seinen vorangegangenen

politiSCheneTlfintlk
des >>amerikanischen

SuchmdeAmo eater“ entwickelt, so ver-

ie in mm

mom Underground (1976)

CSChichtegse
Bruchstiicke zersprengte

11nd Zu Cine efNewIeftzu rekonstruieren

“ViSchen Bit]!
koharenten, multiperspek-

War in ein

1 d
zusammenzusetzen,

und

HUB der 5:261},
als die »Sixties« den

Werdcn droh
schlchtehinuntergespfiltzu

den P01iti3chten' Underground verfolgt

liVisn'nn
en Weg von Aktivisten und

tic“ Weathen
der Stadtguerillaorganisa-

erBurge”?kEJnderground, Iwelche von

Sechziger Ia; tshewegung zu Beginn der

“likriegsb
re uber die Studenten- und

eninistism Cwegung zur marxistisch-

Um Schlicmiiiwukten
Militanz gelangten,

XPIOSiOn ih

—nach der versehentlichen

reenwich V'lmr >.>Bombenfabrik«
im

“lergrund
I lageim Marz 1970—in den

5mg der SZszutauchen.
In der ersten

cather Unéebmger
Jahre veriibte der

oliSCher B
Erground eine Reihe sym—

omDULei-ra
Ombenanschlage auf den

figel desC
11m des Pentagon, den Senats-

apartmcn312018,
das Geb‘aude des State

icdcflasg
( uBenministerium, SF), auf

Olizeistmiungcn
von GroBkonzernen,

"ingSCam Sonen und militarische Trai-

211 VCFICLZI; ,ohneJedabei einen Menschen

die Venetzg' Auidiese Weise wollte man

einen Volk
arkeitdesSystemsaufzeigen,

revo “lionaiamsiand
entfachen und eine

wandtc Sichg
SItuation schaffen, doch

aufe der Iah

er WeatherUndergroundim

un Verla

r0
Von solchen Aktionen ab

leliscthgertc
seine Energien in publi—

vgrfiffemhcnhtemehmungen.
Im Jahre 1974

EVOquio teerPrairier're:ThePolitics
Drago ary/intz-Imperialism (Boston:

rcyolmionfi:
Print Collective), das eine

. erhfiltnissCCdAnalyse
dcrgegenwartigen

We fiir die
arstellen und einePerspek-

c
Drag

raldikale Linke bieten wollte,

iglich Cienntierte
dieses Statement

aSch div

en kaum lesbaren Misch—

Dlerender
erSer revolutionar sich dra—

gesc 10886))Th60riem,
verfaBt in einer

ie Sie au "hen,
leblosen,rituellen Sprache,

)>Avan[
C den dumpf-volkstiimelnden

flung???“
der Communist Party,

Ommllnistliimm oder dcr Revolutionary

anfiaumfimr
arty eigen war. Einstaus der

e“, SChot
en Jugendbewegung erstan-

[etc man sich nun mit rigiden

h

In

Ideologieverschnitten gegen die gesell—

schaftlicheRealitatabundpropagierteeine

>>Politik der Objektivit’cim.
PrairieFire sollte derersteSchritt sein,

den Weather Undergroundaus seiner Iso-

lation innerhalb der Linken zu losen, und

das gleiche Ziel verfolgten die Fiihrungs—

kader Bill Ayers, Kathy Boudin, Bernar-

dineDohm, JeffJones und Cathy Wilker-

son auch, als sie einwilligten, mitdeAnto-

nio, der Montageuse Mary Lampson und

dem Kameramann Haskell Wexler (der

als Regisseur auch den femsehloitischen

Film Medium C001, 1969, realisiert hatte)

einen Film zu machen. Lange, klandestin

gefiihrte Interviews wurdenmitAusschni-

tten aus radikalen Dokumentarfilmen der

sechziger Jahre montiert, und es entstand

ein frappierender Kontrast zwischen der

dramatischen, pulsierenden Leidenschaft

der Bilder von Demonstrationen und

militanten Aktionen und den starrgefilm-

ten in ruhigem Ton gefiihrten Interviews

mit den Weatherpeople, deren Gesichter

durch die Verwendung von Spiegeln, Ga-

zen und riesigen Htiten nicht zu erlennen

sind. Obgleich es (16 Antonio gelang,durch

seinemise en-sceneeine Distanz zwischen

Sprechenden undAngesprochenen herzu-

stellen,.leidet der Film jedoch unter einer

mangelnden Negativitéit: prallten in In the

YearofthePig unterschiedliche Gesichts-

punkte aufeinander und schufen in der

Kollision neue Aspekte, wurde dort jede

Meinung einer kritischen Prtifung unter—

zogen und eine radikale Skepsis in den

Zuschauem genahrt, so fehlen in Under-

ground die wirklich harten, bohrenden

Fragen. So wird beiSpielsweise niemals

das Ritual der Selbstkritik durchleuchtet.

Noch in ihrer legalen Phase propagierten

dieWeatherpeopleeine
machistischeGe—

walt, berauschten sich an den Morden der

Manson-Family (»Erst toteten sie diese

Schweine«, hatte sich Bemardine Dohrn

begeistert, >>dann aBen sie im gleichen

Zimmer mit ihnen, dann stieBen sic sogar

dem Opfer eine Gabel in den Bauch.

Irre!«), wollten die radikale Linke im

Kampfgegen die »Schweine<< stiihlen und

vertraten stets das neutestamentliche

Motto: »Wer nicht fiir uns ist, ist wider

uns.« Getrieben von einer missiona-

rischen, besserwisserischen
leader-

Arroganz, trugen die selbsternannten

Revolutionare aus der weiBen Bourgeosie

dazu bei, kleine, autonom und lokal agie-

rende SDS —Gruppen mit ihrer falsch ver—

standen Militanz der staatlichen Zerschla-

gung preiszugeben
und die radikale

positionsbewegung
verloschen zu las-

sen. Im Film konzedieren sne, »Fehler

ben<<, doch wird dutch

begangen
zu ha

diese billige Selbstkritik der angerichtete
Linke nicht behoben.

Schaden for die

Dan‘iberhinaus
wird die Frage ausgeblen-
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det, inwieweit die Weathe 0 1e

Akteure in der >>Gesellschargfiels 81:13:
kels«.waren: Je gewalttatiger die Aktio-

nen Slch manifestierten, um so weniger

wurden sie erklart. Die Explosionen ris-

sen die Bedeutungen von ihren Ursachen

fort und zersprengten sic in der Atmo—

sphere. So fibte das Fernsehen, das ihre

IAktlonen
kunstvoll erweiterte, Rache an

JenerGeneration, welche mit ihm ersunals

aufgewachsen war: der einstige Schock~

des Anschlags geriet zur Routine blieb

undurchdacht, eine spasmische Antwort
auf die letzte Untat.

Unfahig, eine radikale Perspektive zu

entwickeln, spaltete sich der Weather

Underground kurz nach derFertigstellung

des
Films: Einige tauchten Ende der sieb—

Zlgel‘ Jahre aus dem Untergrund auf stell—

ten
sich den Behorden und kamen mit

glimpflichen Strafen davon, wahrend

andere am Kampf festhielten und einen

hohen Preis zu zahlen hatten. So ist heute

Bemardine Dohm als Anwaltin in New

York tatig, wahrend Kathy Boudin eine

20-}ahrige bis lebenslangliche Haftstrafe

wegen Beteiligung an einem Uberfall auf

einen Geldcranspon verbiiBt, bei dem ein

Wachmann und zweiPolizisten ums Leben

kamen.

IV

»Im Gegensatz zu den meisten Filme-

machem war ich ein Intellektuellem, sagte

de Antonio von sich selbst, und in seinen

Filmen verband er eine intellektuelle Inte-

gn'tdt ,mit einer radikalen Kritik des Be—

stehenden. In den letzten beiden Dekaden

wurde zwar die {Ion ihm entwickelte Pra—

x1s des Collageflms vielfach imitiert doch

fehltdiesenFilmen oftdas, was die Arbei-
ten de Antonios auszeichnet: die Redlich-

keit im Umgang mit dem historisehen

Material,dieErarbeitung einerfundierten

Perspektive durch extensive Lektfire und

Recherche, die filmischeTransposition der

politischenArgumentation,diefisthetische
Originalita't.

So werfen besispielsweise Deborah

Shafferund StewartBird inThe Wobblies

(1979) einen nostalgischen Blivck aufdie

Geschichte der Industrial Workers of the

World (IWW) nach dem Motto: Those

were the days und erweckten den Eindruck

als existierten im heutigen Kapitalismus
nicht mehr jene menschenfeindlichen

Bedmgungen, gegen die die Wobblies

angettetenwaren. Zudem stellt es derFilm

so dar, als sei einzig die staatliche Re-

pression fiir den Niedergang der IWW

verantwortlich, und verwandelt aus einern

manglenden Verstandnis der Geschichtc

heraus die Wobblies in hilflose Objekte

des Unterdrfickungsapparats. Auf diese

Weise wurde den interviewten alten



Wobblies nochmals Unrecht getan, und

gleiches wirddem Publikum zugefiigt, das

mitHilfe filmtechnischerTaschenspieler—
tricks um eine der historischen Komple-
xitat angemessene filmische Analyse

betrogcn wird. Dieserwird auch The Good

Fight (Noel Buckner, Mary Dore & Sam

Sills, 1983) nichtgerecht, betreibter doch

eine Mystifikation jener Antifaschisten,

welche im Spanischen Biirgerkrieg in den

Reihen des Abraham-Lincoln-Bataillon

kampften: Dargeboten werden die Erin-

nerungen derVeteranen, in denen freilich

die blutigen Auseinandersetzungen zwi—

schen >>Trotzkistenz< /Anarcho-Syndika-
listen auf der einen Seite und Stalinisten

auf der anderen, keinerlei Rolle spielen,
und zwar aus dem einfachen Grund, wcil

die Lincolns nicht Zeugen dieser histo-

rischen Ereignisse waren ~ der Bfirger-

krieg erscheint simpel als der »gute

Kampf«.Stattdessen wird die Kontinuitiit

des Ringes um' eine bessere Welt prasen-

tiert: Die SchluBbilder des Films zeigen,
wie dieLincolns gegcn die Kommunisten-

hatz, gegen die Kriege in Korea, Vietnam

und Lateinamerika, gegen die Atompoli-
tik der US-Regierung demonstrieren.

Diese scheinhafte, zur Konvention er-

starrte Verbindung der dreiBigerJahremit

der Gegenwart vollziehtauch Seeing Red

(Julia Reichert &James Klein, 1983), ein

Film, der die Erlebnis-Geschichte US-

amerikanischer ,Kommunisten von der

Weltwirtschaftskrise bis hin zum unauf—

haltsamen ZerfallsprozeB der Kommuni-

stischen Partei in den USA nachzeichnen

will und in einem Akt poltscher wie intel-

lektueller Regression neuerlich die auto—

ritareKommentarstimmeeinffihrt,welche

die Interpretation der historischen Ereig-
nissein eine festumrahmteldeologieprefit.

Aberauch wo man dervon dc Antonio

entwickelten filmischen Form epigonen-
haft sich bedient, ist eine historische Per-

spektive zumeist nicht vorhanden. So

prasentiert The Atomic Café (Jayne

Loader, Kevin & Pierce Rafferty, 1982)
zwar eine an de Antonio formal geschulte
satirische Collage aus staatlichen Propa-

gandafilmen der vierziger und fu‘nfziger

Jahre, mit denen die Gesellschaft unter

dem Schatten der roten Pilzwolke zum

amorphen Nationalkollektiv zusammen-

geschweifit werden sollte, doch der Film

bleibt statisch, kommtnicht von derStelle.
Im immergleichen Amiise'ment wird jene
Generation derLacherlichkeitpreisgege-
ben, welche diesen unverschéimten Lilgen

aufZelluloidGlauben schenkte; nicht aber

wird die gesehichtliche Situation analy-

sier’t, in der solch eine effektive Manipu—
lation moglich war, und der Film als run-

ning-gag verhindert die Reflexion darti-

ber, welche Bilder die Menschen heute

kritjklos als wahre Repr'asentationen der

Realitatakzeptieren, inwieweitdie ideolo-

gische Propaganda subtiler geworden ist,
ohne ihren menschenfeindlichen Charak-
ter verloren zu haben.

'

Den vorlaufigen Hohepunkteinerpro—
gressiv drapierten Regression markiert
schlieBlich Roger & Me (1989), in dem
Michael Moore den Vorstandsvorsitzen-
den des Automobilkonzerns General Mo-

tors, Roger B. Smith, mit den sozialpoli-
tischen Auswirkungen seiner Unterneh-
menspolitik in Flint (Michigan) konfron-
tieren will, doch bleibtdieserunauffindbar.

Der Fil'm ist keine >>schwarze ideo-
logiekritische Sozialsatire fiber Unge~
rechtigkeiten im amerikanischen Wirt-
schaflssystem<<, wie die Nachfahren Don
Camillos im katholischen filmdienst (Nr.8
18.April 1990) wohlmeinend verlauteri
lassen, sondem vielmehr tobt sich in ihm
Jene populistische, moralisiercnde und

systemstabilisierende Ideologie aus
welche bereits die Filme Frank Capra;
kennzeichncte. Wie schon Gary Cooper
1n Mr. Deeds Goes to Town (1936) oder
Jimmy Stewart in Mr. Smith Goes to

Washington (1939) erscheint Moore ein
mcht ungcbildeter Mensch, als ein etwas

dummer, naiver David aus dem Mittel-
westen, der, getrieben von scinem Klem-

stadtidealismus, gegen die iiblen Machéfl'
schaften des kapitalistischen Goliarhs SlCh

aufbaumt, doch scheut Moore der Filme-

macher wie Capra vor ihm davor zuriiclf,
das, Ubel an der Wurzel zu fassen. D16

aufgemotzte Radikalitat entlarvt sich als

Affirmation des Bestehenden, die vorge-

schobene Sdche nach der Wahrheit als

intellektuelleUnaufrichtigkeit,die angeb-
licheAufldarung als Betrug arnPublikum-

Als de Antonio im Dezember 1989

starb, verschwand mit ihm ein weitercf

jener radikalen Intellektuellen, die in d“?r

Great Depression politisch aulflgébWiJlCh?cn
waren und eine historische P'ersPektlve
sich erarbeitet hatten, die von den M046“
des pseudo—radikalen Chics unberuhrt

blieben. Schon 1972 wies Herbert Mar-

ouse daraufhin, daB der von der New Left

Praktizierte Anti—Intellektualismus letzt-

endlich dem Establishmentdiene. und 11““

Paktiert er — durch sein Medium M00r6
’

mitdem MediengigantenWamerCommll‘
nications. De Antonio wurde imm6rhm

noch die Ehre zuteil, als einziger Cjnéasle

auf Nixons Feindesliste sich wiedcrge‘

funden zu haben.
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'

e‘.“ ‘Kfifi‘che‘m

He]nfllarchosyndikaliSt
. .“t Kirschey erzz’ihlt
in,

l

_

er ‘1?“ Spanisc‘hen‘
1 Burgerkrieg

'

Von Reinhold Gdrling

Immerw'
n

, eiLZdjeénahm
er seine Mijtzein die

mit kle.ner Kopfbedeckungen aus

if rzehmc 1

mem Schirm, die so viele

Dfiischen Arbang 21]m Habitus der euro-

15 v0“ der :Iwrklassegehorthauen
und

SUmismu lllllrrellen Revolution dcs

wurden. Aussiin
dlchschichLeverdrangt

rg War er
em schwedischen Gote-

1 7 in gin

an dlcSem Abcnd im Marz

gekommcne WUppenaIcr Buchhandlung

GnaIChOSyladl-lm _iiber die rheinischen

. e-schichle Uikffllstm
zu erzahlen, deren

1 rem Bu hnch
Klan und DieterNelles

$163: (21114];
»Es Iebtnoch eine Flam-

Wag) auf
age Juni 1990, Trolzdem

Klrschey,
geschfiCb‘en haben: Helmut

.1913 .

Clne Engllrde
er 1n Elberfeld geboren.

",Sein Vwal'crl
aktive Sozialdemo—

urdc nach d

816T flel 1917, seine Mutter

als Smdfm
crsten Weltkrieg fiir die

J

a
ans gew--

Verordnete ins Elberfelder

ahre alt
ahlt. SIe starb als Helmut 11

PKIeImm Mm“:
Wie sein Bruder wurde

0 munisughw der Pioniere und des

Selig cricahen Jugendverbandes, 1931

istiSC[1611:leabcrzurflsyndikalistjsch—
1‘31]

i63c; Gru
ligand. Uber den Wider-

unde 1381 Sich vi69113.6
gegen die Naziiiber—

12161168 nacmegzndem
Buch von Klan

rsc
‘

h
e v::)’s\2urdcim Man 1933 aufdcr

Nalbcs Jahr im-Leuten erkanm, und ein

H Seiner E

KZ Dmslakcn inhaftiert.

G011 flieh
nllassung konme er nach

knippc DAS

c“ und arbeitetc don in der

allsten) mi
(DCUKSChe Anarcho-Syndi-

v
iter geg:

AIS er vom Widerstand der

iersuch in S
"d?“ faschistischen Putsch—

"”1111 1936p§n16n hone, reiste er noch

M itelenim
anderen nach Barcelona

in
ederim Rah“

d6r revolutioniiren Stadt

F 61mm _men der Gruppe DAS ,
die

Aremdenpjlflgenen
Worten, eine Ari

uUSHinder
126‘ fiir deutschsprachige

k? er in dWaf-
* Nach einigen Monaten

In fig a

“3 Columna Durruti cin und

(2'
In Mar“

der Ebro-Front.

In erséé937,
nach den bluLigen Aus—

ungen zwisehen der links-

k

kommunistischen POUM, den Anar—

chisten einerseits und parteikommuni-

stisch orientierten Gruppen und Einheiten

andererseits wurde er verhaftet und muB—

te die nichsten neun Monate in spani—

schen Gefangnissen verbringen. Das war

cine Phase des lm'tischen Nachdenkens

fiir ihn, auch fiber die Moglichkeiten der

anarchistischen Politik der Biirgerkriegs—

jahre. 1938 konnte er nach SchWeden

emigrieren, nach einer harten Zeit eine

Frau finden, cine Familie grfinden, sich

eine Heimat schaffen.

v“, ,

.

j 4

42;- Mfiv
m 20.Parteitag

die Enlstalini-
at er ffireinc

1956, nachdem auf de

der KPdSU Chrustschow

sierung angekiindigt halts, tr

Zeit in die Kommunistische
Eine Riickkehr nach

erwog er nie, abet dieser A
‘

'

1987 hatte etwas davon. Sp'aiter, be: emem

Bier, erzahlte er, was es mit seiner Miiwe

auf sich hatte: das Jahr zuvor war er
erst-

nach Barcelona gerelst,
zu

mals wieder
‘

einem Treffen ehemaliger Spamen—

kampfer. Geriihrt erzfihlte er vom m-

pfangdurchdie Spanierunddavon,
in einem Geschéift diese Miitze fand.

Nun, bei einer anderen Riickkehr,
daserbei

wieder so ein StiickErinnerung, .

esmal sind die Blldel’

sich lréigt, nur di .

eingeschlossen
i eine dunkle Kammer.

auf fast allen Einstel
drei weitere Wupper—

Dieter Nelles und

talerInnen (Angelika
eld, Volker Hoff-

mann und Jorg La
m auf emer

bend im Marz

nge) mit ih

emeuten Fahrt nach Barcelona machten

IrfigtHelmutKirschey eine Spiegelreflex:
kamera

vor den Bauch gehangt. Und

wemgstens in mir, stieg den Film fiber die

Spannung, doch die Bilder zu sehen, die

ermitdiesem Apparat aufnahm. Das mag

auch daherkommen,daBdiesesErstlings-
werk der Filmemacherlnnen visuell we-

nig reizvoll ist, die Einfallslosigkeit der

Schniltebisweilenmiteinem Tagesschau-

Bericht konkurrieren kann, daB aber das

Erzahlen von Kirschey so lebendig ist

daB es nicht nur entschadigt, sondem zur

Produktion eigener Bilder reizL
'

Wie jedes autobiographische Erzah-

len darf man auch das des Helmut Kir—

schey nicht als- wissenschaftliche Ge-

schichtsschreibung mtierstehen. Es lebt

vom Wechsel der Sprechwcisen, vom Hin

und Her zwischen dem Bericht unabge-

goltenerErlebnisse, den romantischen und

idealisierenden Bildem und den rationa—

lisierenden Erklarungen und Lebensent-

wfirfen. Geschichte, die die Menschen

machen und von der die Menschen gs-

macht werden, besteht aus diesem In-

einander von Sprechweisen. Und zu einer

Erfahrung ffirden Zuhorer wird Kirscheys

Erzahlen vor allem dann, wenn der poe-

tische Sinn hinter seinen Geschichlchen

fiihlbar wird, wenn er zum Beispiel seine

Entscheidung,den polizeiiihnlichen Dienst

fiir die Gmppe DAS aufzugeben und Zur

Front zu gehen mit einer Erinnerung an

cine Spanierin verbindec >>Carmencita

Rueda Lopez, ein herrliches Madchen,

abet sie war von Mutter und Bruder gut

bewacht. Das beste, was ich ihr stehlen

konnte. war ein Kichhen. Dann bin ich

losgefahren, ganz alleine, nach Pina del

Ebro.«

Feld, Hoffmann, Lange und Nelles

gaben dem Film den Titel »A lasBarrica—
Photo:

Jorg
Lange



das«. Ein Ruf, derdem Erlcben Kirscheys
wohl nicht so ganz entspricht. Man muB

den Film iiberhaupt bisweilen etwas ge-

gen die Intention seiner MacherInnen

sehen, damit auch ein anderer seiner Rei-

ze deutlich wird: das Verstehen und das

Mtierstehen zwischen den Generatio-

nen. Jedenfalls hatte ich gerade aufgrund
der Filmschnitte den Eindruck, daB die

Wuppertaler Genossen ihren filteren

Freund bisweilen an einen Ort haben

wollen, wo dieser gar nicht ist. Wer auf

solche Widerspriiche Lust hat und bereit

ist, sich nieht an den filmischen Unvoll-

kommenheiten zu storen und etwas erfah-

ren will fiber die subjektive Wirklichkeit

deutscher Anarchosyndikalisten im spa-

nischen Biirgerkrieg, derwird die Miihen

nicht bereuen, an diesen Film zu kom-

men.

A [as Barricades. Dokumentarfilm

1990 (50 min) von Angelika Feld,
Volker Hofl’mann, Jb’rg Lange, Die-

terNelles. Entleihgebiihr: 40.-DM

Entleihstelle: SF-Red., PF 1159, 7043

Grafenau-I

* Was die Gruppe DAS noch alles

untemahm, wie sie arbeitete, wie sie

entslandundwannsiezerfiel,weralles
mitarbeitete dazu stellen derzeit

DieterNelles, Wolfgang Haug, Ulrich

Linse and Hans-Jiirgen Degeri ein

ausfiihrliches Buch zusammen, das

I991 erscheinen sol].

‘

‘ Senate-meibertadt w—’
7

‘

Juden im spanischen
f iB'iirgerkrieg

\

Arno LuStiger
‘

‘

van Marianne Kréger
'

In seinem Buch >>Schalom Libertadl<< hat

Arno Lustiger sich ganz gezielt der Auf—

gabe gewidmet, jener landléiufigen und

viele jiidische Menschen sehr belasten-

den Assoziation »Juden = wehrlose, pas—

sive Opfer« die Tatsache entgegenzu-

setzen, daB Juden undJfidinnen sehrwohl

auch als Subjekte in die Geschichte der

Herrschenden eingegriffen haben. Ein

wichtiges Beispiel hierfiir ist fiir ihn der

Spanische Biirgerkrieg. Lustiger, der

damls noch zu jung war, um selbst daran

teilnehmen zu konnen, erfuhr nach und

nach, daB es im Spanischen Bijrgerkrieg
sogar auBerordentlich vielejiidischeFrei-

willige gab, deren Anzahl in keinem

RezensiOn zum Buch van

Verhfiltnis zu ihrem Bevolkerungsanteil
in den entsprechenden Herkunftsliindem
stand. Den Recherchen des Autors zufol-

ge waren es ungefaihr 6.000—8.000.

Aufzeichnungen fiber den Umfang der

jiidischen Teilnahme am Spanischen
Biirgerkrieg gab es bisher nur unzurei-
chend. Kaum jemand wuBte beispiels~
weise, daB eine jiidisehe Einheit »Bot-
Win« innerhalb der Internationalen Bri-

gaden existierte, daB jiddischsprachige
Frontzeitungen in Spanien ersehienen
waren oder etwa, daB weit iiber die Hiilfte
des im republikanischen Spanien téitigen
Medizinpersonals Juden und Jfidinnen
waren.

Lustiger verfolgte daraulhin zielstre-
big den Plan, dievon den Standardwerken
sowie der Sekundfirliteratur fiberhaupt
nicht wahrgenommene Rolle der jfidi-
schen Pr'aisenz in Spanien entsprechend
zu wfirdigen und soviel Material wie
moglich darfiber

zusammenzutragcn.
Fiir Arno Lustiger wurde dieses Buch

nu einerArtLebenswerk.Lustiger,derals
Jiid1scherHéiftling Auschwitz fiberlebt hat
und Mitbegriinder der Frankfurter Jiidi-
schen Gemeinde ist, war ffir die griind-
lichen Recherchen zu diesem Buch gera~

dezn préidestiniert. Keinem unbeteiligten
Historiker were es in dieser Weise ge-
lungen, das Vertrauen der Spanien-Vete-
ranlnnen zu erlangen. Kaum jemand
beherrscht so viele Spraehen wie Lusti-
ger, d1e ihm den Zugang zu den Uberlea
benden erleiehterten. Und niemand hitte
mit'dern gleichen Engagementwie er urn
d1ejfidischen Spanienkiimpferlnnen »dem
Vergessen zu entreiBen« (Lustiger) in

Jnhrelanger miihsamer Arbeit Archive in
v1elen Landem derWelt aufsuchen mehr

als 50 Zeitzeuglnnen interviewen [ind an

die detaillierten Zeitdokumente fiber die

£2312?" Emzelschrcksale gelangen

Auf diese Weise kamen 800 Seiten
Manuskript zustande, von denen def

[mzwrschen Konkurs gegangene} Athe—
naum Verlag genau die Halfte fiir ein
Veroffentlichung akzeptierte.

e

Das solcherart zusam "

Buch enthéilt u.a. Kapitel fibgzrigellltrme
schichte des SpanischenBfirgerkn‘e s 51?-R0116 der Juden in Spanien sowie Wind:
prekéire Verhéiltnis zwischen linken 'tjd'sschen Organisationen und der Koin'

l-

tem. Problematisiert wird auch der v5)“—
wurf,_ daB sich die meisten jiidischer‘
Spamenk‘fimpferInnen in erster Linie a]n
Kommumstlnnen oder SozialistInn

S

betrachteten und der Aspekt jijdischen
Idenutfit zu jener Zeit wohl nicht die"er
nige Bedeutung hatte, die ihm heute v?-
hehen wxrd. Das mag soweit slimmer-
Jedoch crseheint es mir durchaus le iti

n,

bei der Untersuehun von besonflerzii

: a;Alum. ”mm-m "a: $7.3m xiv! .,

Merkmalen der‘intemationalen Freiw'il-
ligen im Spanischen Bfirgerkn‘cg daSJC’

nige derjiidischen Herkunft eben auCh 315

Charakteristikum hervorzuheben. Arno

LustigergehtesindieserFrage auch nicht

um eine religiose Identitiit, sondem Um

eine »jtidische Nationalitéit<<, die er 315

unabhfingig von derjeweiligen Staatsbiir-

gerschaft begreift.
Im Hauptteil des Buches werdcn fe'

konstruierte Einzelbiogralphien,ZIIWeilcn
auchAuszfigeaus Interviews,vorgeswllt'
Die Personen sind geméB ihrer staals"
bilrgerschaft den jeweiligen Lfinderkapl-
teln zugeordnet.

Auf diese Weise ergibt sich ein MO‘

saikinteressanterLebensgeschichle"t"c?rl
denen jede einzelne es verdient hfillc’ 1“

anderen Publikationen ausfiihrlichel'
dokumentiert zu werden. Lustiger beriCh‘
let in engagiertem, fliissig lesbaren 59L
so daB >>Schalom Libertadl<< auch fl"

Nicht-Spezialist-Innen des SpaniSChe"
Bijrgerkriegs spannend und aufschlUB‘
reich ist.

Positiv ist weiterhin zu vermcrken’
(133 die lebensgeschichtlichen Darsml'
lungen auch die Jahre vor und nach dem

Spanisehen Biirgerkrieg beinhaltefl- 5°

entsteht einerseits eine Vorstellung Y9"
den zeitgeschichtlichen Zusammenhlan-
gen. Zum anderen wird deutlich. dam?“
Einzelschicksale so vereinzelt nichl Smd‘

Wirerfahren von den unterschiedliChSte.n
j fldisehen Organisationen Und derefl 1.1.05},
tionen, von der Bedeutung der 05mm]-
schen Arbeiterbewegung, fiber auch V0“

der Teilnahme an der Resistance, den

stalinistischen Exekutionen jfidiSCher
Landsleute in der Sowjetunion oder den

nach dem zweiten Weltlcricg i“ P016“

einsetzenden antisemitisehen Verfol'
gungen, Interessant ist and! die ruck-

blickende Siehtweise der zu W0rt Kom'
menden. Manehe ehemaligen Mitglleqcr
der Intemationalen Brigadefl haben SIC

kritisch vom‘ orthodoxen Parteikomfnu-
nismus~gelost, andere wiederum boneh-
ten mit grOBer Vorsicht und Wiedcr an-

dere beschonigen und verfalschen ganz

offensichtlich das Erlebte.
daB

InsgesamtiiberwiegtderEindka'
Lustiger den Schwerpunkt seiner Keene?
chen deutlich aufdie Intematioflale" Br}-
gaden gelegt hat. Nach den Kfiteric" Scl—

ner Auswahl befragt, verweist er Stew au

Jene 400 Seiten, die wcgfallcn mum":
Hierin wiirden die jiidischefl 1"Iifldimpfer/Innen innerhalbderPOUM “I‘d def C

FAI berl'jcksichtigL Weshalb abet ausg‘l‘:
reehnet sie gestrichen Will'dent blel

unerfindlich.
AIS weiterer Eindruck 6115an

mir ein leichtes Unbehagen angeslc
i—

d.” OfLmals pathetisch geratenen
Hero

Slerung der aufgeffihrten Persona”

bei

I
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filbstin derrgg‘:
1n dcr zu lesen ist, daB

wngm Olit'
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i 14in .

V2; “Marie; Scaalom Libertaa’! Juden

“8.1%a
Burgerkrieg, Athenc'ium

nlrfizrt 1989, 64.-DM

.\Arr—

* Anm. der SF-Red.: Da Marianne Krb’ger

der SF—Redaktion das Buch zur Lektiire fiber-

lieB, verschlug es uns doch den Atem. auch

Vittorio Vidali, mit der beriichtigste Folterer

und Killer Stalins und spater Senator und ZK-

Mitglied der KPI, in der Liste Lustigers wie-

zufinden. mit einem ehrenvollen Lebens-
der

lauf, an dessen Ende der saloppe Vermerk

steht:

»Es war uns im R

chen nichtméglich, Behauptungen zu ve

teiligung an derUnter—
zieren,dievon seinerBe

driickung der Anarchisten und POUM—Mili—

zen im Mai 1937 in Barcelona berichten.«

Bei Lustiger »k5.mpfte Comandante Car-

los in den entscheidenden Schlachten, wurde

im November 1938 schwer Verwundet und

verlor die linke Hand etc.« Die Wirklichkeit

sah anders aus: Vittorio Vidali (alias Carlos

Jorge Contreras alias...) war cine der Dreh—

punktfiguren des sowjetischen Geheimdien-

stes in Spanien. Wahrcnd Palrniro Togliatti

(abenfalls Italiener und Komintem—Mitglied)

die Abteilung ffir Siiubenmgen leitcte, zeich-

dali in einer Spezialabteilung
fiir die

Verfolgung von Trotzkisten und allen. die als

solchebezeichnetwurden,verantwortlich
und

hat neben vielen anderen den Fuhrer der

POUM Andres Nin umgcbracht. (Vergleiche

den Ber-icht zur Folterung und Ermordung

Nins durch Vidali von Julian Gorkin: Stalins

[anger Arm, Kiepenheuer&Witsch
1980,

5.177—182). Vidalis cinschlagige Killer—

Karriere endete auch nicht mit dem Spani-

schen Biirgerkfieg (vgl. 2.13. auch den Artikel

zu Carlos Tresca in SF-30, 8.55). Spatestens

bei der notwendigen Ki‘uzung auf 400 Seiten

hatte Vidali rausfallen miissen, doch vermut—

lich hat sein spaterer Senatorenstatus
zu sehr

in Lustigers Auswahllditerien gepaBt, 211$ (13.3

er ihn zugunsten
eincs spater “erfolglosen”

Anarchisten h'altte streichen wollen.

ahmen unSerer Recher-

rifi-

nete Vi

Alias Anders als elnsaltlg

- DIE BUNTEN SEITEN:

Selbstverwaltung
von wie

Ziind-
Anschlfige

wle

satz. Das Adress- und Bran-

chenverzelchnls
Selbstver-

walteter Betriebe. Projekte

und Inltlatlven arscheint ab

Junl In neuer.
umfassend

fiberarbeiteter
Auflage.

Er-

walterung
Berelchs

d Osterraich, neu

au nommen:Selbstverwa~
tungslnitlativen

in der D .

Zu beziehen:
EN 0.-

DM

(Schein. Sc
Brlefmar-

Ken) bet: CO

Postfach 10 45 20

6900 Heidelberg
1

Ncue Biicher, die dem SF

,zugesandt w‘urden .

'

* Hubert Kennedy: Anarchist der Liebe. John

Henry Mackay als Sagitta. 565., 12,80DM.

EditionAurorA. Knobelsdorflstrfl, IOOOBer—

[in—19
* Pierre Ramus: Die Irrlehre und Wissen-

schaftslosigkeit des Marxismus, Reprint der

Ausgabe: Verlag Fritz Kater. Berlin 1920,

14S..2.—DM.VerlagMarkusHeilck,Hamburg.
Altona 1990

* Karl Roche: Derpmletarische Ideenmensch,

Reprint der Ausgabe: Verlag Der Syndikalist,

Berlin 0.1., 198., 2,30DM. Verlag Markus

Heilck, Hamburg-A [Iona 1990

* Lebenim Proviantbachquam'er. Heimat oder

Spekulationsobjekt?. Eine Ausstellung der

Geschichtswerkstatt Augsburg fiber die

geschichtliche Entwicklung der ehemaligen

Arbeiterkolonie der Mechanischen Spinnerei

undWebereiAugsburg. 78 S.AV-Verlag, Franz

Fischer, Schroeckstr.8, 8900 Augsburg

* DietmarB an: (Hg): Konfusion im Binnen-

markt. Die vollstiindige Taz—Serie zu EG,

Europa 1992 wurde fiir diese Buchveroffent-

lichung ergéinzt und fiberarbeitet.Augsburg

1990. 340 S. AV-Verlag, Franz Fischer,

Schraeckstrfl, 8900 Augsburg

* AK Jugendarbeit und Rechtsextremismus.

Aachen (Hg.): Jugendliche auf dem Weg

nach rechtsauBen?, 508. 5.50DM. DISS-

Texte Nr.l l. Duisburg 1990; Duisburger In-

stitutffir Sprach- undSazialjbrschung ,
Real-

schulstr.51 ,
4100 Duisburg

* Reader der»anderen« Archive. Politische

»Privatarchive«, Archive politischer Gruppen,

Verlage, Biirgerinitiativen. W0 sie zu linden

sind, was sic archivieren, wie mensch von

ihnen Material bekommen kann etc. -vermit-

telt dieses neue Veraeichnis auf 332 S., 34.-

DM. ID—Archiv, Berlin/Amsterdam 1990; c/o

AurorA-Buchvartrieb, Knobelsdorffstr.8 , 1000

Berlin-19. (Einzelexemplarekénnen
auch beim

SF bestellt werden).

* Peter Paul Zahl: Die Erpresser. Eine base

tidie, Karin Kramer Verlag, Braun-

1 Berlin-44; Berlin 1990,

104 8.. W0 die deutsche Wirklichkeit zur

Farce wird, meint ppz, da wird die Komtidie

zur einzigen Darstellungsform. So 153: er im

wiedervereinigten Deutschland eine (")ko-

guerilla den Prfisidenten der Vereinigten Ar-

beitgeberverbande
entf" n. im Gegensatz

zu seinem Vorgiinger aus den spfit-Siebziger

Jahren. haben wir es mit einem innovativen

tun. der‘sein G(eld)liick mit

Untemehmer zu

fikologischen Produkten gemacht hat und

mitverantwortlich zeichnetc. daB sich cine

rotgriine Koalilion etablieren konnte. Wie

wiirden die KED (Kapitalistische Einl'lellspar-

tei Deutschlands, von REP bis Grime, van

PDS bis CSU) auf den Austauschvorschlag

reagieren? Sic lassen ihre Leitfigur fallen, wer

hitte das gedacht? Die Staatsrason... wir

wissens schon. Wer‘s genauer wissen will,

greif zum neusten Theaterstfick dieses neu—

deutschen Exilautors auf Jamaica.

Kom

schweigerstr.26.



DaB Koln eine Unmenge von »Szenelo-

kalen<< besitzt, ist unbestreitbar undjeder-
zeit praktisch nachzupriifen. DaB es aber

in Koln schon vor fiber 60 Jahren solche

mehr odcr wenigerbekannten Lokale und

Kneipen gab, in denen gewisse Linksra-

dikale, Kiinstler und Anarchisten verkehr-

ten, das wissen sogar kaum die Einhei-

mischen. Diese Lokale sind durch die

Zerstorungen im 2.Weltkrieg buchstab-

lich ausdem Stadtbild verschwunden. Und

trotzdem —kleine Spuren sind da und dort

geblieben von einem Bohemeleben, das

angeblich die »Roaring Twenties<< mit-

bestimmte.

Das prfigendste Geschehcn in den

ersten 20 Jahren dieses Jahrhunderts war

der 1.We1tkr'ieg. NichtnurdaBdieschrieg
zum ersten Mal ein durch modemste

Technikmoglich gemachtcs Massenmor-

den vorfiihrte, bedeutete er ffir viele

Menschen cine radikale BcwuBtseins- und

Lebensanderung. Der Zusammenbruch

des deutschen Kaiserreichs war begleitet
vom Autkommen neuer Ideen und Akti—

vitfiten in allen gesellschaftlichen Berei-

chen. Dazu gehorte nicht zuletzt auch die

bildende Kunst. Sie war ein Spiegelbild
der Gesellschaft, und in manchen Tenden-

zen der Kunst gegen Ende des 19.Jahr-

hunderts hatten sich radikale Briiche mit

dem Althergebrachten (linker Naturalis-

mus, Expressionismus etc.) bereits ange-

kiindigt. Koln als eine GroBstadt, in der

traditionell Lebensfreude und kulturelle

Aufgeschlossenheit zu Hause waren, in

der es aber auch provinzielle Dumpfheit

gab, war schon damals ein Magnet fiir

solche Menschen, fiir die die alte Welt

endgiiltig zusammengebrochen war und

dieaufvielen Gebieten nach neuen Wegen
suchten.

Bereits in den Jahren kurz vor dem

1.Weltkrieg waren in Koln eineReihe von

Kiinstlervereinigungen und -clubs ent-

standen, dercn selbstgcstellte Aufgabe
darin bestand,dieRichtungen einerneuen

Kunst vorzustellen und publik zu ma-

chen. Eine Reihe von Vortriigcn und

Ausstellungen brachten dem Publikum

erstmals die Werke von Macke, Delauny,
Picasso, Klimt und vielen anderen zur

Ansicht. Auch eine Reihe neuer Galerien

eroffnetcn in diesen Jahrcn. Die Stadtzog
viele junge Kiinstlerinnen und Kiinstler

an, die bald vcrschiedenc Zirkel bildetcn.

Zu den avantgardistischsten Gruppie-
rungen gehorte baldderKolnerDadaislen-

kliingel. Der Dadaismus war einer der

ersten Versuche, gegen die erstarrten

Kunsttraditionen radikal vorzugehen;

gleichzcitig war er eine iibemationale

Erscheinung — es gab Gruppen in Koln,

Berlin, Ziirich, Paris und einer Reihe

weiterer europ'aischer Stadte. Zu den

umtriebigsten dadaistischen Gestalten in

Koln gehOrten die Kfinstler Max Ernst,

Hans Arp und Johannes Baargeld. Ihre

Aktionen, Veroffentlichungen, Happe-
nings und Werke waren provokativ und
ffihrten in Koln zu betrachdichem Auf-
ruhr.

Zum Dunstkreis der Kolner Dadaisten

gehorte auch eine Reihe jiingerer, fiber-

wiegend aus Koln stammender Kiinstler-
Innen: Heinrich Hoerle, F.W. Seiwert,
Angelika Fick und ihr Bruder Wilhelm,
Marta Hegemann, Otto Freundlich und
Anton Raderscheidt. Die meisten von

ihnen arbeiteten an der satirischen Wo-
chenzeitung »Der Ventilator<< mit, die als

BeilagezurKolnerTagespresseeinegroBe
Verbreitung erfuhr. »Der Ventilator<< griff
gleichermaBen Staat und Kirche, die eta-
blierte Kunst und die Prominenz an.

Ebenso wie die spater erschiencneKo'lner
Dadaistenzeitschrift »Bulletin D« wurde
»Der Ventilatom verboten. Bereits 1919
jedoch begannen sich Einige von Dada
zuriickzuziehen; sie warfen dieser Rich-
tung kurz und biindig vor: »Dada ist biir-
gerlicher Kunstbetrieb<<. Diese abwei-
chende Gruppe, die sich vorijbergehend
(noch in Anlehnung an eine dadaistische
Wortschopfung) als Gruppe »stupid«
bezeichnete und als solche Ausstellungen
veranstaltete und Schriften veroffentlich-
te (Motto: »Kunst ist die Ausdauer der‘

Hinterblicbenen<<), war auch politisch
onentiert. Sie hatte einen marxistischen
Ansgangspunkt mit einem starken anar-
chistischen Einschlag, also der Gegner-
schaftzum Staatund die strikte Betonun
dcr individuellen Freiheit. Durch die Erg-
fahrungen des 1.We1tkriegs wollten sie
mit bfirgcrlichen Parteien 11nd dem Parla-
mentarimus nichts mehr zu tun haben' sie
wandten sich gegen alles SpieBige imd
besaBen eme groBe Skepsis gegen den

l’artclkommunismus. Eine Reihe von
1hnen harbeitete auch in linksradikalen
Qrgamsationen mit und vor allem bei der
1n

ganz Deutschland verbreiteten Zeit
schr1ft>>Die Aktion«. Die »Aktion« wur-
de von Franz Pfemfcrt in Berlin herau

-

gegeben und war stn'kt antimilitaristiscsh
und sozialrevolutionar ausgerichtet An
der Zeitschrift arbeitete ein Kre

.

Schriftstellem und bildenden Kii
mit, zu denen bereits 1917 H
Hoerle, Otto Freundlich und F
wert gehorten. Diese drei bildeten auchden Kern der zwischen 1919 und 1922

neuentstandenenKfinstlergruppeinK61
die spiiter als »Rheinische

n,
Pro ess'

bekannter wurden. Heinrich Hoirleug:boren 1895 in Koln, war ein beliebt
Gesellschaftskritiker und Satiriker wahr
rend der fast gleichaltrige Seiweri eh

.

e111 stiller, nur in —

allerdings haufi ener
D1skussmnenaufbrausenderMenscEw

—

Beide warcn Maler und Grafiker' Seiwgr‘
botatigte sich zudem als politischer J

11

nalist. Neben dem BildhauerOttoRefit:-

is von

nstlem

einn'ch
.W. Sei~

Photo
Umbruch
Bildarchiv
Berlin

lich, der bis 1924 in Koln lebte, Und d“

Malerin Angelika Fick, die 1919 Howe

geheiratet hatte, aber schon 1923 im Alter

von 24 Jahren an Tuberkulose smrb, g6-

horten zu der Gruppe der Gmfiker Ger

Amtz, dcr in Koln gebfirtige' Bildhauer
Hans Schmitz, der 1918 “ach Sewer

Riickkehr aus dem Krieg Mitgliqi
Kdlner Soldatenrates war, sowle

Grafiker Augustin Tschinkel und der

bekannte Fotograf Angusl gander, .dgr
seit 1910 in Koln lebte und em“ ”6 e

Freundschaft mit den »Rheinif’chen Pr?-
gressiven<<schloB. Derkiinstlefl'sch.6

u ’

den diese Gruppe in vielen DiSkqssloncn
entwickelte, war grobflfiChig’ Sdllslercn

-

und arbeitete mit konstrukLiven Emmi;—
ten,vorherrschende Stilmitwlwarcn

1 —

chcn (farbig oder schwarZ/WeiB) Und in:
re Linien. Haufigstes MotiV Walt

’

11g
Sprechend ihrer politischen Ausr‘cmu
— der Mensch in der Arbeitswelt'

en

Abernichtnurbildende Kfinsflch"
gChGrten zum Umkreis def RheinlSChgi'
Progressiven; ’neben andercn Linksra

n

kalen wurden vor allem Intellektucnc YO
dem Kreis angezogen. Zu ihnen g6

Er
der Kolner Galerist Andra“S Beeker'hfc
gehorte zu denen, die die Gmppe undiof‘
Werke einem groBeren Publikum V61”
stellte, meist allerdingS

" was
16



lielerlahneuge
7 ' 19 h

um Be ‘ndzr En

Din Kain-onsseIdo

kill] fe bell'af_

uIldfuniju
Obne V131 Erfolg. Auch ‘der

R'
aunt gewgnghst

Walter Stern und der

lpahn V0
.r 6116 Architekt Wilhelm

Wiirfe Es Rn
lhm Stammten die Bauent—

101'
Siedlu €3tfilurants »Bastei« und vie—

2oer range“
In Kfiln, die wéihrend der

eis um di

fbaut Wurden) EChfiftflfl zum

te
einigen dc Progressiven. Ripahn konn-

Gene, d’u
3"]er vorallem Seiwertund

helfe
’ de

mh
Arbeitsauftrfige handfest

Verdienen
nn V181 Geld mit ihrer Kunst

Ven k0nnte keiner der Progressi-
ie Pro .

Siam $68213"? hatten eine Reihe von

eipen '

v 16 Wis fast allekfilnisch

Schmud :TiremfachenLeutewaren: etwa:

cl osphiireg 2 fiber mit einer herzlichen

er
»ch‘

‘ udlesen Lokalen gehorten
>>Schr ELSPRIIIM (Breite StraBe), die

T
W, aueitaner<< (Johannisslmfie)

dommek (G
die Gaststéitte »Em decke

1°" Cis r
IOCkengasSe)_ Dort traf sich

degen
-

e égelmmgig, und nur noch das

9n steht h

afe M°nopol (Wallraffplatz

éelne ed
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Das Lokal »Em decke Tommes<< war

eine alte Gaststfitte. Beriihmt wurdc die-

ses Lokal aber nicht durch den Stamnjl-

tisch der Progressiven, sondem dutch die

kamevalistischen >>Lumpenbiille<<, die

ebenfalls von den Progressiven dort ver-

anstaltet wurden. Dabei wollten die Kiin-

stler mit dem offiziellen Kolner Kameval

der Etablierten nichts zu tun haben. Ihre

Lumpenbfille waren antibfirgerliche und

intellektuelle Veranstaltungen, gleichzei-

tig aber auch exclusiv — oft kam es vor,

daB EinlaBbegehrende abgewiesen “fur-

den. Beriihmt waren diese Lumpenballe
llen und phan tasxe-

auch durch ihre origine

vollen Kostfime
— so ganz anders als der

uniformiene Sitzungskarneval in Koln.

Wer sich nicht richtig kostiimiert hatte,

wurde am Eingang kurzerhand mit Farbe

nachverziert DerTrubel warunbeschrell)-

lich, in dichtem Gedréinge spielte die

Musikerfolglos gegen Jubel und13ml an.

Das beliebteste Getrfink war Bier. abet

trfinke bei diesen
nicht weil es andere Ge _

Lumpenbfillen nicht gab, sondem weil

oderSchnaps
sich die meisten Sekt, Wain .

nicht leisten konnten. Uber die Lumpen'

biille, dieetwaseitEnde der20er1ahre im

Progress

»Decke Tommes« stiegen, waren allerlei

; 7

boseGerfichteiiberAusschweifungenaller
‘

Artim Umlauf,jedoch kamen-die verein—

'y zelten Voyeure, die sich daraufhin bei

diesen Béillen einfanden, nach glaubwiir-

diger Versicherung von Augenzeugen

nicht auf ihre Kosten.

Diese fast verzweifelte Frohlichkeit

der Progressiven hatte aber auch ihre

j Ursachen: Mitihrem Traum, die Kunst als

wirksame Agitation zu benutzen, waren

sie gescheitert; zudem konnten sie von

ihren Werken noch nichteinmal karg leben

—viele ausdem Kreis um die Progressiven
'

: bekamen die Arbeitslosigkcit der friihen

SOer Jahre am eigenen Leib zu spfiren.

* SchlieBlich wardas politischeKlimadurch

die Erfolge und den Vormarsch der Nazis

fiir Linke, vor allem fiir solche kompro-

miBlosen Links wie es die Progressiven

waren, erheblich rauher geworden. Und

cs gab kein besseres Ventil fiir ihre~Sor-

gen und Note als die legendéiren Lumpen-

bfille.

Der Ietzte Lumpenball fand 1933 statt.

Der Kolner Journalist and Freund der

iven Hans Schmitt—Rost berich-

tete dariiber:
‘

»DrauBen strichen die Rollkomman-

dos der SA dutch das Vienel, und wir

hatten allen
‘

Grund, Uberifille und

SchieBereien zu befiirchten. Da kam

die Nachricht vom Reichtagsbrand.

Eine Gruppe von Freunden brachte sie

mit und hatte auch schon einLied daZu

gemacht: »DerReichstag steht in Flam—

men, hipp hipp hurrah!« Diese Nach—

richtwirkte explosiv. Spitzley,deralte

Anarchist und Anfiihrer der Bleoh—

musik aufder Galerie,begann eineArt

von musikalischem Vabanquespiel. Er

wollte irgendetwas Oppositionelles tun,

und da ihm nichts anderes einfiel, lieB

er sein ganzes Blech, das einige Stras-

senblocke bis hin zum Polizeiprfisi—

dium (das sich damals am Neumarkt

befand) zu horen war, die »Intematio-

nale« spielen. Die Wirkung war nicht

zu beschreiben. Leute, die mit dem

Kommunismus nicht das Gen'ngste zu

tun hatten, sprangen auf Tische und

Stfihle, und der gauze fiberfiillte Saal

sang, briillteund tanztedie »Internatio—

nale<<. Wir dachten jeden Augenblick

wiirde es durch die Tiir schieBen. Der

Kapellmeister war fiberhaupt nicht zu

beruhigen. Er meinte, jetzt sei doch

alles egal und fing wieder von vome

an, zwanzig-, dreiBigmal hintereinan-

der. Ein solches Furioso habcn wir nie

mehrerlebt. Es war sicherlich auch die

letzte >>Internationale<<, die 1933 mit

einer solchen Inbrunst gesungen wor—

den 'ist. Es gab Leute, denen liefen die

Triinen fiber die Wangen. In diescm

Auftritt lag alles: Abschied von einer

Zeit, diezu Ende gegangen war, Oppo-

sition, Angst und Verzweiflung.«
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btr. SF-35 Leserbriefspalte

Liebe Leute, ich weiB zwarnicht, ob die von

euch abgedruckten Leserbriefe bei den Leser-

Innen aufgroBe Resonanz sLoBen, aber der im

lelzten Heft abgedrucklc Leserbriefvon Hans

Appallsollte vielleichtdoch nichtganzunkom-
mcntiert durchgehen. Damit ihr gleieh merkt.

was Sache ist, crst cinmal Zilale:

»lch packte sie bei ihrer dicken wei/J‘en Taille

and brachte sie mit kurzen harten Stbflen
schnell zur Climax; aber sie gab nicht eher

Rube, bis mein Same hei/J‘ in sie hineinschq/J‘,
ich zog mich sogleich aux ihr zun'ick.«

Oder:

»Sie wollte meinen Samen in den Mund

bekommen, um mir ihre ganze Liebe zu

beweisen. .. Es dauerte nicht lange, bis mein

Glied in ihrem Mundpulsierte and sle gierig
schluckend alles bis zum letzten Tropfen in

sich aufnahm.«
Oder:

»Ich warfsie unsanft aufdas Binsenbet! and

nahm sievonhinten, von derSeite, in aliennur

erdenklichen Stellungen, bis ich ffihlze, wie

sich ihr schweiflnasser Kbrper auj’biiwnte,

erschlaflle and entspannt zuriickfieLm
Bei der Frau handelt es sich dabei um cine

Farbige, die »gemessen an zivilisierten hygie—
nisehen Verhiiltnissen, noch etwa 3O Jahrhun-

derte aufzuholen hattel «

Das alles sind Originalzitate aus Alexan-

der Trocchis ‘»Fra.nk Harris<<, ein Buch, das

1969 in der Olympia Press erschien, ein Ver-

lag, der damals dem »Ma'n«-Verleger Jfirg
Schriider gehérte und allgemein als machtig
kulturrevolutionéirgalt—ja,ja, die alten Zeiten

mit ihrer befieiten Sexualitfit!

Aber ich brauche euchja wohl nichtdarauf

hinzuweisen, daB sich die Zeiten gea'ndert
haben und ein Bush wie das von Trocchi heute

wohl nicht mehr als kulturrevolutionar, son-

dem als pur sexistisch eingeschatzt wiirde. Da

der Sexismus, insbesondere der neulinke

Sexismus, euch ja nicht unbekannt isl, was

schlieBlich auch an diversen Beitragen im

Schwarzen Faden zu mcrken war, fragt man

sich dann doch, wiees dazu kommt, daB ihr ein

solches Buch quasi zur Lektfire empfehlt.

e

«Wigs-B
e

malle
misc

wird. _

den Vflfasserlrmen
g3?" marriage W

t

:Eebenwfldefi‘

Dabei sollte man doch auch noch wissen
daB Trocchis Buch gewissermaBen als Fort:
setzung von Frank Harris Autobiographie>>Mem Leben & Lieben« gilt, die seinerzeit in
dem aufsogenannleerotische Lileraturspezia-
lisierten C. Stephenson Verlag in Flensbur
(Beate Uhse!) erschienen ist. Es ist sicherliclgr
schén, wenn ihr in einem der lelzten SF auf

I—larris' »B ombe« hinweist. Wenn ihr aber
emmal einen Blick in seine Erinnerungen
geworfen halter, wire euch sicherlich auf e~

fallen. (1518 Harris selbst ein ganz spezifisclgier
»Bomber« war. nfimlich einer derjenigen die
man heute wohl als Sexbomber bezeich'nen
wilrde — weitere Zilate, die durchaus die
>>Qua1iti§1<< der oben angeffihnen
erspare ich euch!

Jedenfalls ist es wohl nicht
sondcrn eher schon eine Eierhandgranate was
euch euer Lescrbriefschreiber da ins schwarze
Nest gelegt hat. Aber vielleicht wollte er sich
1a

auch nur als Libertin (was ja nicht mit
libertar zu verwechseln ist) in der Nachfol
Trocchis erweisen, in dessen Buch man 2 it
aueh folgenden Satz lesen kann:

‘ '

augenscheinlich, daB Karl Marx in vielen
Punkten irrte: Nur derBohcmian ist zu einemfreicn Leben fahig, niemals dcr Prolelan'er «

Georg VOWEF, Miinster

aufweisen,

so sehr ein Ei.

>>Hier wird

btr. SF-33 4-89' La Bande
‘

a -

a B
von Ulf Gyllenhak*

onnot

Nichts gegen einen Artikel fiber die Band
‘

Bonnet und auch nichts dagegen, darauf hf:
a

zuwersen, daB sich diese Leute u.a auf Mm-Sllmerberufen haben. Tut man aber Letzt
ax

so muB das mit auBerstechdacht gesch :65:Der Auror solltesich diese >>Anarchislcn:‘
Cn-

heute Zichich seltenen Sorte: SLimeriarin:
einmal fgenaueranschen.Bessernoch.crschauSlch Stlmer einmal gen

I
auer an. D83. 0b und

warum dieserBegn'ffe, wie Vemunfl, Gercch—

tigkeit und Volk als »wider1iche Abstrusita-
[W empfand, kann man an Hand der Lektiire

Von »Der Einzige und sein Eigentum<< (2)
nachlesen. Wer dann noch solche Sitze. wic

>>Was ich mit Gewalt erreichen kann, erreichc
ich mil Gewall...« aus dem Zusammenhang

gerissen und ohnc Erkliirung schreibt. ist es

nicht wen im SF gedruckt zu werden.

Stimer’s Philosophie ist in ihrcr KonSC-

quenz nach wie vor bestechend und 111101“

reichl, lcidcr aber aueh vielfach unbekannl.
Ein Philosoph wie Nietzsche ist anerkanntcs

Kuhurgm gcworden, obwohl seine Ideen nul’

ins Abstruse verkehrtes Pl agiat V0"

Stimer’schem Gedankengut sind (N ietzschc

halallerdings aueh sehr vie] Brillantes geschric-
bell!) Lediglich Marx nnd Engels haben sci-

nerzeit (1845) die Brisanz der Stimer’schcn

Philosophie erkannt — vor allem hat es sic

6‘10"“ gestort, daB ein Junghcglianer ihncn 21“

Kmmhcitvorauseilt. Das veranlaflte Marx 11nd

Engels in ihrcr >>Deutschen Ideologie<< dazu,

dieses Buch von Stimeraufiiber 300 Seitcn zu

VBrreiBCn (was illan im fibrigen nicht sondcr‘
HCh Selungen ist) (3)

Es ist unmoglich, in einem LCserbrief dic

Gedanken Stimers hinreichend zu erl'éulcm;
dies miiBte in Form eines Arlikels gcschChcn-
d?“ ich gems bereit bin zu schreiben. Nur so

V161 5‘5 SBSagt: Stimer geht in seinen Gedan-

ken in die lelzte Konsequenz fiber die Ent-

Slehung von Elhik undMoral. Ersagt,daB allc

Wertgebaude in den Kfipfen der Menschcfl
Entstehen (Feuerbach hat dazu noch beigcmi'
gen, indem erGott emthronz hat, um dam! den

Menschen als Begn'ff zum Gott zu maChcn
und damit das lndividuum seiner Selbst zu

enlriicken). Sind aber alle Wertsysteme
nur

Allsgeburten des menschlichen Geistcs. 315°

Hlmgespinste. dann gibt es keinen logisCh“r1
.

d, diese als absolut zu setzen. W35 ffi’

Jemand finders «gm isL muB es fiirmiCh “OCh

langenicht sein. Also ist in letzter Konsequcnz
nur das (ffir mich) gut, was ich als gut c"?-
pfindc, Das ist einfachund logiseh,hatabcr1n
der KOHSCQUCHZ auch solche Dinge ZUYFOIEC‘

“fl:
sic in besagtem SF-Artikel abgedfuckl

sm .

ES geht nicht datum, daB Stimer raubcnd
und mordend durchs Land ziehen wollte lmd

daffir cine Philosophie beniitigte, sondem “5

War nur die Konsequenz seines radil-ialcn

Depkens. Wie man mit und geradc dutch dicsc

Phll050phie fn'edlich miteinander leberl kann,

hat Stimer ebenfalls in seinem Buch aufge-

Rig!“ Und gerade darum wehre ich miCh 93'

gen diese Zerhackstfiekung seiner Philoso—

P_hie. Er wird damit, wie schon so 0ft. Dds”
engemlich Stindig, in cine Eckc gestellt. in die

er niChl gehiin!

Stephan Krall, Kronbe’g

*
Der angespochene Text V0” Ulf

Gyllenhak is: jetzt als NacthV‘ ff”
den Comic von Clavé/Godal'd ,,V1e1

Blwfiir leures Geld. Das kurzey ab”

dramatische Leben des Jules 30’1””!
and seiner Komplizem verwfll

warden. Erschienen im KarinKramlf"
Verlag. PF 440 417, 1000 Berlw

Neukblln, 4Berlin1990, 6S., 19.8001”

V1
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